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bildet. Die gleichmäßige Verteilung von Korallen verschie-

denster Ansprüche und Toleranzfähigkeiten wird als Reak-

tion auf einen vielseitigen Lebensraum gedeutet, welcher

stark von der Korallenassoziation selbst bceinfluist und ge-

prägt wnd.

Die Korallenvergesellschaftungen der Brandenberger

Gosau wird zu 80 %von Ubiquisten gebildet, wodurch sie

den Charakter von Pioniergemeinschaften erhalten, welche

auf rasch wechselnde Umwelteinflusse am besten reagieren

konnten.

Die Korallen des Allgäuer Schrattenkalks lassen enge Be-

ziehungen zu Korallenvorkonimen des gesamten tethyalen

Raumes erkennen, wobei mit Faunen des Südost- und osteu-

ropäischen Gebietes bis zur Schwarzmeerregion die größten

taxonomischen Verbindungen bestehen. Übereinstimmun-

gen der Korallenfauna der Brandenberger Gosau mit weite-

ren Korallenvorkommen betreffen hauptsächlich Ver-

gesellschaftungen des zentral- bis südeuropäischen Raumes.

Bezüglich der Vergesellschaftung der Korallen nut

Rudisten wird festgestellt, daß aufgrund des sehr geringen

Auftretens von Rudisten in den Korallenkalken des Allgäu-

er Schrattenkalks eine Korallen-Rudistcn-Assoziation nur

von untergeordneter Bedeutung ist. In cmigen Korallen-

horizonten der Brandenberger Gosau können verschiedene

Formen von Kcirallen-Rudisten-Vergesellschaftungen be-

obachtet werden. Es werden zwei Assoziationstypen unter-

schieden:

Typ I stellt eine Vergesellschaftung von isoliert vorkom-

menden, kleinwüchsigen kolonialen Korallen und Rudisten

dar, wobei die Korallen ausschlielJlich mit thaninasterioidcn

und plocoiden Formen vertreten sind und die Rudisten

(hauptsächlich Viicamtes) vorwiegend Elevator-Morpho-

typen entwickelten. Bei diesem Tvp findet sich meist kein

Riffwachstum; selten kommt es zur Entwicklung von klein-

dimensionierten Korallen- Rudis ten-Mounds.

Beim Typ II handelt es sich um eng aneinanderwachsende

Korallen und Rudisten, wobei fast ausschließlich ästige Ko-

rallen vorliegen. Die Rudisten (meist Vacanites und

HtppiiritCi) gehören auch hier vorwiegend in die Gruppe

der Elevators. Oft sind sie zu Clustern zusaniniengeschlos-

sen.

In den Arbeitsgebieten zeigt sich einereits, daß Rudisten

die Lebensräume, welche für Korallen als optimal gesehen

werden können, kaum besiedeln konnten und andererseits,

dal5 fast ausschließlich die toleranzfähigsten Korallen in

Assoziationen mit Rudisten zu finden sind.

SUMMARY
The taxonomy of the coral faunas of the AUgäu Schratten-

kalk (Lower Aptian) and the Brandenberg Gosau (Lower

Conacian) is dealt with in detail for the first time. Thirty

species could be recognized in the coral facies of the Allgäu

Schrattenkalk, representing the genera Hcliocoenia,

Eobydnophora, Felixigyra, Cyathophora, Cladophyllia,

Latusastraea, Eugyra, Hydnophora, Myriophyllia, Pseudo-

myriophyllia, Dermosmilhi. Columnocoenia, Complex-

astraea, Clausastraea, hastraea, Amphiaulastraea, Pleuro-

phyllia, Paretallnnia, Neocoeniopsts, Actinastraea, Micro-

solena, Comosens, Eocomoicris, Hydnophoromeandraraea,

Microphyllia, Latiastraea, and Fungiastraca. 98 % of the

specimens represent colonial forms.

In the Brandenberg Gosau, the fauna also consists of 30

species, representing the genera Agathelsa, Heterocoeiiia.

Placocoenia, Neocooua, Complexastraea, Placophyllia, Pcp-

losmilia, Placosmilia, Pleurophyllia, Aulosnulia, Nefocoenia,

Diploastraea, Pleurocora, Actinacis, Actmaraea, Thanm-

araea, Kobyastraca, Thamnasteria, Miaosnlcna, Dimorph-

astraea, Fungiastraca. Thamnoicns, and Psciidopoly-

tremacii. As in the Schrattenkalk, 98% of the corals arc

colonial forms.

Only a few taxa arc found in botli localitics. These are the

species Microsolena distefanoi (Pri:ver), Miaosolena kobyi

PRhVUR, Complexastraea cf. seriata TurnsI-k, Pleurophyllia

sp. 1, Actmaraea tcnms MoRYCc^WA, Fungiastraca cxigna

(Rl ijss), and Fioigiastraea crcspoi (Ftl ix). The paleo-

ecological significance of the coral faunas is evaluated by

considering microfacies, growth forms, the porosity of the

skeleton, and the taxonomy:

The corals of the Allgäu Schrattenkalk lived in shallow

seas with optimal light and nutnent supplv. Under these

Stahle ecological conditions, coral faunas flourished over

long periods of time, often forming pinnacles and fnnging

reefs.

The corals of the Brandenberg Gosau settled in suhtidal

lagoonal areas, influenced mainlv bv the unstable soft

Substrate and poor light conditions, and high influx of

nutnents. Under these obviously unfavourable conditions,

onlv short-lived faunas, mainlv represented bv non-

bioconstructive assemblages of individuals, were present.

Only rarely were small coral buildups or coral-thickets

developed.

For a further charactcrization of the faunas, the stenotopic

nature of the corals has been taken into consideration for the

first time. The taxa could be grouped in four categories,

resuiting in an evaluation of the ränge of tolerance of Single

coral species:

Thrce cquallv represented categories are present in the

coral tau na of the Allgäu Schrattenkalk („high ränge of

tolerance" to „very limited ränge of tolerance"). The

presence of corals of different ecological adaptations and

ranges of tolerance reflcct the diverse environment, which

was influenced bv the coral assemblages itself.



80% ubiquists dominate the coral assemblages of the

Brandcnbcrg Gosau, wliich are to be pionecr faunas. These

taunas are well adaptated tor coping witli a lapidK changirii;

environment.

The coral assemblage of the AUgäu Schrattenkalk is

closely similar to other Tethyan faunas and corresponds to

south-east to eastern European faunas, up to the Black Sea

region. The coral faunas of the Brandenberg Gosau show

taxononiic similarities only to other faunas from central or

Southern Europe.

Rudists are prescnt in both localities. However, in the

Allgau Schrattenkalk, coral-rudist-associations are

extremely rare, due to the low abundance of rudists. Two
different tvpes of coral-rudist-associations can be

distinguished in the Brandenberg Gosau:

Tvpe 1 is characterized bv isolated, small colonial corals

and rudists; corals are only represented bv thamnasterioid

and plocoid forms; rudists (most abundant genus:

Vacciriites) are mainly by elevator-morphotypes. No real

reefs are found of this tvpe, but rarely, small-scaled coral-

rudist-mounds are developed.

Type 2 is characterized by closely associated rudists and

corals, the latter is almost exclusively represented by

branching forms. As in Type I, rudists (commonly

Vaccinites and Hippitrites) are mainly represented by

elevator-morphotypes, often arranged into Clusters. In

conclusion, rudists were obviously not very well adaptated

for the environments preferred by corals, and, moreover,

corals with a very high ränge of ecologicai tolerance are

generally found in association with rudists.
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SvsK'matiscIier Teil ->• -'S

KLisse: Aiithozoa Ehrenbfrg, 1834 S. 35

Unterklasse: Zu.intharia Bi mnvii i i ,1830 S. 35

Ordnung: Stleraetinia BuuRNi , 1900 S. 35
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Gattung: Felixigyra Pki vi k, 1909 S. 38

Fdixigyra pcttridittii patriiluisi Morycowa, 1971 S. 38
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Familie: Montlivaltiidae Du IKIcii, 1926 S. 66
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Complcxastrded et. seriata Turnsek, 1972 S. 66

Gattung: Clduiditrdcd hOrbigny, 1850 S. 66

C:lauidstrdcd pldiid (Fromi ntel, 1877) S. 68



Familie: Isastraeidae Alloiteau, 1952 S. 68

Gattung: Isastraea Milne-Edwaros & Haime, 1851 S. 68

hastniea neocomiensts Fromentll, 1857 S. 70

Familie: Placosmiliidae Alloiteau, 1952 S. 70

Gattung: PlacophylHa d'Orbigny, 1848 S. 70
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Gattung: Peplosrnilia Milne-Edwards & Haime, 1850 S. 72
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5. Unterordnung: Meandriina Alloiteau, 1952 S. 74
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Unterfamilie: Meandriinae Vaughan & Wells, 1943 S. 74
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Nefocoenia edelbachensis Oppenheim, 1930 S. 75
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1. EINFUHRUNG

I.l THEMENSTELLUNG,ZIELSETZUNG

Die Korallenfazies der alpinen Kreide war bislang fast

ausschliel51ich durch zahlreiche oberkretazische („Gosau"-)

Lokalitäten bekannt. Eine der wenigen Korallen-führenden

„Gosau"-Abfolgen, von denen keine taxonomischen Bear-

beitungen der Scleractinia vorliegen, stellt das durch Herm

(1977) beschriebene „Atzlprofil" der Brandenberger Gosau

dar. Über die Korallenvorkommen der alpinen Unterkreide

(Allgäuer Schrattenkalk) lieferte erst Scholz (1979) einige

genauere Daten. Eine umfassendere Untersuchung der

Korallenassoziationen beider Lokalitäten lag nahe. Neben

der taxonomischen Bearbeitung sollte sich eine ökologische

Charakterisierung und Gegenüberstellung der Korallen-

faunen sowie Betrachtungen zur Vergesellschaftung c4er

Scleractinia mit Rudistcn anschliel.sen.

Diese Arbeit stellt eine Ergänzung zu den Pro|ekten dar,

welche im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Globale

unci regionale Steuerungsprozesse biogener Sedimentation"

der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unternom-

men wurden.

1.2 PROBENNAHME

Innerhalb der Ablagerungen des Oberen Schrattenkalks

zeigt sich weder lithotaziell noch hinsichtlich der Korallen-

fauna eine Zomerung. Von den einzelnen Auf-

schluiJpunkten wurden die Proben in Abständen von bis zu

1 m orientiert entnommen. Aufgrund der freundlichen Be-

reitstellung zusätzlicher Proben der Kolleginnen Ebi, Fi-

scher und Leis vom Paläontologischen Institut München,

welche aus parallel zu dieser Arbeit ausgetragenen Diplom-

arbeiten und -kartierungen gewonnen wurden, erhöhte sich

das verfügbare Material beträchtlich. Besondere Erwähnung

verdient der Privatsammler Herr Josef Merbeler, der ent-

sprechendes Material freundlicherweise zur Verfügung

stellte. Insgesamt standen ca. 500 Proben zur Auswertung.

Auch die Gewinnung dieser Exemplare erfolgte wie oben

beschrieben.

Das Profil der Brandenberger Gosau ist lithota/iell sowie

teilweise auch hinsichtlich der Faunen deutlich zoniert. Die

Proben wurden meist horizontiert dem Profil entnommen.

In den höheren Profilabschnitten, welche die oberen Berei-

che eines Steilhanges formen und teilweise unzugänglich

sind, mußte auf eine zomerte Probennahme weitgehend ver-

zichtet werden. Insgesamt standen ca. 450 Proben zur Bear-

beitung.

1.3 MATERIALAUFBEREITUNGUND
UNTERSUCHUNGSMETHODEN

Die Korallen der Brandenberger Gosau lagen meist frei-

gewittert vor. Aufgrund des stark abgerollten Zustandes

konnten Aussagen zu feineren makroskopischen Strukturen

(z.B. Auftreten von Körnelung der Septenoberränder) nicht

getroffen werden. Die Exemplare aus dem Allgäuer Schrat-

tenkalk befanden sich, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. eini-

ge Exemplare der Claitsastraca plana Fromentel), im massi-

ven Gesteinsverband. Die Oberfläche dieser Kalke ist stark

angewittert und einzelne Organismen sind im Gelände

kaum differenzierbar.

Bei den Korallen beider Lokalitäten mußte auf eine Be-

schreibung äußerer Merkmale weitgehend verzichtet wer-

den. Soweit das Material es zuliels, wurden orientierte Quer-

und Längsschnitte angefertigt. In Korallenstöcken mit star-

ker Sammelkristallisation waren die Strukturen oft nur

schwach erkennbar, besonders in Longitudinalschliffen. So-

mit stützt sich der Schwerpunkt der Bestimmung auf die

Querschnittschliffe. Die Charakterisierung der Mikrofazies

erfolgt icrisH Dunham (1962).

Das Probenmaterial ist in der Bayerischen Staatssamm-

lung für Paläontologie und historische Geologie, München

unter der Inventarnunuuer BSP 1997 V hinterlegt.

1.4 DEFINITION BESCHREIBENDERBEGRIFFE
UNDMASSEINHEITEN

Bei der Beschreibung der Korallenfaunen wurden folgen-

de Abkürzungen benutzt:

d: Kelchdurchmesser;

dl: Durchmesser des Lumens;

c-c: Abstand der Kelchzentren voneinander;

s: Anzahl der Septen je Kelch;

s/mm: Anzahl der Septen auf x mm;

diss/mm: Anzahl der Dissepimente auf x mm;

col-col: Abstand der Collines voneinander.

Zu den Beschreibungen der einzelnen Skelettelemente

(z.B. Columella, Septen, usw.) sei auf die bereits bestehen-

den ausführlichen Erläuterungen in Errenst (1990) und

Lauxmann (1991) verwiesen. Nachfolgende Aussagen zur

Diversität liegen dem Biodiversitätskonzept sensu Noss

(1990) zugrunde, bei dem 3 Merkmalsgruppen unterschie-

den werden, welche in wechselseitiger Abhängigkeit zuein-

ander stehen. Dabei handelt es sich um die Bereiche „Zu-

sammensetzung" (Identität und Vielfalt der Elemente),
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„Struktur" (physikalische Organisation oder Muster der

Elemente) und „Funktion" (ökologische und evolutionäre

Prozesse).

Der Terminus „Urgon" (hzw. -fazies") wird sensu Rat

(1959) verstanden und beinhaltet (ohne strengen stratigra-

phischcn Bezug, jedoch auf die höhere bis mittlere Unter-

kreide begrenzt) folgende wichtigste Kriterien; massive Kal-

ke mit differenzierter Mikrofazies, kaum terrigenc Beein-

flussung und eine Biofazies, die durch Rudistcn (besonders

ToHcasia) charakterisiert wird.

1.5 VERWENDETESYSTEMATISCHEEINTEILUNG

Die systematische Zuordnung erfolgt hier weitgehend

nach Al.LOlTiAU (1952, 1957). Abweichungen von dieser

Klassifikation betreffen die Unterordnungen Faviina

Vaughan & Wflis 1943, Dendrophylliina Vauchan &
Wells 1943, Heterocoeniina Beauvais 1982 und Micro-

solenina MciRVCOWA& RoNlEWicz 1995 sowie die Familien

Agatheliidae L. Beauvais & M. Beauvais 1975 und

Pachyphylliidae Beauvais 1982.

Alle bislang bekannten Klassifikationsmodelle für fossile

Scleractinia basieren auf den morphologischen Ausbildun-

gen (z.B. poröse oder kompakte Septcn, Entwicklungen der

Wandstrukturen, usw.) (Autoren siehe oben). Während dies

für höhere taxonomische Niveaus (Ordnung, Unterord-

nung, Familie) uneingeschränkt gilt, erhält in den unteren

taxonomischen Levcls (Arten und Unterarten, z.T. Gattun-

gen) der stratigraphische Wert der einzelnen Formen große

Bedeutung für die taxonomische Zuordnung (vgl.

Ai LOITFAU 1957; Loser 1995: 54; u.a.). Diese Vorgehenswei-

sc hat zur Folge, daß auch Vertreter gleicher morphologi-

scher Entwicklung als unterschiedliche Taxa betrachtet wer-

den, wenn sie in ihrem stratigraphischcn Wert nicht über-

einstimmen. Hier sei bezüglich der taxonomischen Einstu-

fung darauf hingewiesen, daß nach phänotypischen Ge-

sichtspunkten klassifiziert wurde. Eine mögliche Konse-

quenz kann die Erweiterung der stratigraphischcn Verbrei-

tung einzelner Formen bedeuten, da der Auffassung gefolgt

wird, daß gleichartige morphologische Ausbildungen vor

dem stratigraphischcn Wert der Vertreter Priorität besitzen.

Bedeutung der Mikrostruktur für die Systematik der

Scleractinier:

In den letzten Jahrzehnten hat die Mikrostruktur der

Scleractinier erheblich an Bedeutung gewcinnen (z.B. GiLl

1967, 1981; Chevalier 1971; Cuii 1972, 1975b, 1977;

RoNiEwicz 1983; Gm & Lafuste 1987; Morycowa &
Roniewicz 1989, 1995). Da die Mikrostruktur in immer

stärkerem Maße als Grundlage für die systematischen Zu-

ordnungen fossiler Taxa benutzt wird (z.B. Cuif 1975a,

Beauvais 1981, 1986; Morycowa & Roniewicz 1989, 1995;

KoLODZlEj 1995), findet sich im Folgenden eine Zusammen-

fassung wichtigster mikrostruktureller Bildungen.

Die Einteilung nach der Mikrostruktur erfolgt sensu

Roniewicz & Morycowa (1989) und Morycowa &
Roniewicz (1994), wonach das Skelett der Scleractinia in

zwei Mikrostrukturtvpen auftritt:

Typ I stellt eine fasciculare, z.B. non-trabekuläre, Skclett-

entwicklung dar. Vertreter dieses Typs sind bislang nur aus

der Trias und dem Unterjura bekannt (z.B. Formen der

Unterordnung Stylophylliina Beauvais, 1981) und spielen

somit für die hier bearbeiteten Korallen keine Rolle.

Typ II bezeichnet Korallen mit trabekulärer Skelett-

entwicklung. Bei diesem Typ ist sowohl die Organisations-

form der Trabekcl als auch ihre Größe von Bedeutung. Die

Organisationstorm der Trabekcl kann einfach, zusammen-

gesetzt oder divergent sein („simple, Compound or diver-

gent trabeculae"). Ihre Größe wird in kleine (oder „Mini-

trabekel"), mittelgroße und grciße Trabekel (oder „Groß-

trabekel") gestuft (= „mini-, medium-sized and thick

trabeculae"). Dabei handelt es sich um klar definierte Di-

mensionen: Minitrabekel sind bis 50 pm groß, mittelgroße

Trabekel erreichen 50-100 pm und Großtrabekel sind

>100pm. Bemerkenswert ist, daß jeder Trabekeltyp in jeder

Grölse auttreten kann.

Von der Mikrostruktur ist auch die Ornamentierung der

Septen direkt abhängig. Beim Typ II können die Außen-

und Oberränder glatt, denticulat oder moniliform sein; die

Septenseitenflächen weisen Granulae, Pennulae und/oder

Mcniane auf (im Gegensatz zu Typ I, bei dem die Außcn-

und Oberränder der Septen grob ornamentiert und die

Septenseitenflächen glatt sind).

Die Entwicklung der einzelnen Ornamentierungen kann

eine Folge sehr unterschiedlicher mikrostruktureller Gege-

benheiten sein. So kommt es unter folgenden Voraussetzun-

gen zur Bildung von Granulae:

a) aus einfachen Trabekcln mit fakultativ entwickelten Fas-

zikeln gehen irreguläre Granulae hervor (z.B. Vertreter

der Unterordnung Pachythecaliina El lAsOVA, 1976),

b) aus zusammengesetzten Trabekcln entwickeln sich

Sekundärtrabekel, welche als Granulae auftreten (z.B.

Isastraea, Mesornorpha),

c) bei divergenten Trabekeln endet |edes Segment als

Granulae (z.B. Columnococuui).

Der Entwicklung von Pennulae können zwei Ursachen

zugrunde hegen:

a) zusammengesetzte Trabekel mit der Entwicklung von

Sekundärtrabekeln, welche als Pennulae auftreten (z. B.

ThL^mnclsterlil),

b) zusammengesetzte Trabekel, bei denen die Haupttra-

bekel aus Faserfaszikel bestehen. Aus diesen Faserfaszi-

keln bilden sich deutlich begrenzte Faszikel, welche sich

dann zu Pennulae verbinden (z.B. Vertreter der Familien

Latomeandridae und Microsolcmdae).

Die Bildung von Menianen ist der der Pennulae sehr ähn-

lich. Es gibt drei Entstehungsmöglichkeiten wobei

a) sich zusammengesetzte Trabekel, bei denen die Haupt-

trabekel aus Faseriaszikel bestehen, deutlich begrenzte

Faszikel bilden, welche sich zu Menianae verbinden,

b) einfache Trabekel, bei denen die Hauptfaszikel Verlänge-

rungen aus Faserfaszikeln aufweisen, zu Meniane ver-

schmelzen können (z.B. Vertreter der Familien Astraeo-

morphidae, Procvclohtidae),
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c) zusammengesetzte Trabekel mit Entwicklung von

Sekundärtrabekeln als Menianc auftreten (z.B.

Thamnusterid).

1.6 ZURKORALLENOKOLOGIE

Als Grundlage für die palökologische Interpretation

fossiler Korallenvorkommen dienen vor allem Erkenntnisse

aus rezenten Beobachtungen. Weitreichende Erläuterungen

zu Lebensweise, Morphologie, Ökologie, Verhalten usw.

geben u.a. Yonge (1963), Kuhlmann (1970, 1971, 1974,

1984), Morton (1974), Geister (1975, 1983), Faukner &
Chesher (1979), GoREAU et al. (1979), Schuhmacher

(1988), Veron (1993), Sorokin (1995), vgl. auch Shei'pard

( 1 982). Während sich diese Beobachtungen auf sehr komple-

xe Systeme (Riffökosysteme) beziehen, stellen vielfältige

Untersuchungen bezüglich einzelner Teilaspekte zur Biolo-

gie bzw. Ökologie von Korallen wichtige Ergänzungen dar.

Dabei handelt es sich z.B. um Betrachtungen zu Wachs-

tumsraten (HoEEMEiSTER & MuLTER 1964; Shinn 1966;

Lewis et al. 1968; Weber & White 1977; Insalaco 1996),

zur Physiologie/ Einfluß des Nährstoffangebots (Edmond-

SON 1928; Franzisket 1970; Goreau et al. 1971; Glynn

1973; Yonge 1973; Rogers 1979; Hallock & Schlager

1986; Hai UHR 1988; Atkinson et al, 1995; Ayurai 1995;

Atkinson 1996), zu Besiedelungsmuster/Larvalentwicklung

(Schuhmacher 1974; Edinger & Risk 1995), zu Mobilität/

Substrat- bzw. Sedimentationseinfluß (Rm & Smith 1971;

HuBBARD& PococK. 1972; DoDGEet al. 1974; Glynn 1974;

GiLL & CoATES 1977; Lasker 1980; Dullo & Hecht 1990),

zur Bathymetrie (Allen & Wells 1962; Wells 1967;

Schuhmacher 1979; Geister 1984; Fricke & Meischner

1985), zum Einfluß kinetischer Energie auf die Wuchs-

formen (Chamberlain & Graus 1975; Graus et al. 1977;

Geister 1983; Lewis 1989), zu den Wuchsformen im allge-

meinen (Barnes 1973; Hubbard 1974; Abbott 1975; Graus

& McIntyre 1976; Foster 1979, 1985; Chappell 1980;

Stearn 1982; Fricke & Schuhmacher 1983) und zur

Funktionsmorphologie (Abbott 1974; Porter 1976; Coates

&Jackson 1987; Schlichter 1992; vgl. auch Gill & Coates

1977). Anhand dieser Beobachtungen geht man bei

taxonomisch und morphologisch diversen Vergesellschaf-

tungen hermatyper Korallen von folgenden „optimalen"

Bedingungen aus: Wassertemperatur von ca. 25 °C (Tole-

ranz 18'-32^C), gutdurchlichtetes, wellenbewegtes Wasser,

Wassertiefe bis 20 m (max. 120 m), kaum oder fehlende

Wassertrübung, festes Substrat, stabile Salinitäts-

verhältnisse (Fig. 1). Da sich Korallenassoziationen in geo-

logisch nicht auflösbaren Zeiträumen verändern können

(vgl. Diskussion in Baron-Szabo 1994), möglicherweise

also beliebig viele nacheinander existierende Vergesell-

schaftungen pro Horizont vorliegen und zudem Korallen

über Adaptationmuster verfügen, die ihnen gegenüber

wechselnden Umwelteinflüssen Existenz, Wachstum und

Reproduktion sichern können (Kühlmann 1984, 1991),

sollte mit dem Aktualistischen Prinzip' jedoch nicht sorglos

umgegangen werden (Rosen 1975; Wallace &
ScHAEERSMAN1977; KuHLMANN1989). Bei der Charakteri-

sierung fossiler Korallenvergesellschaftungen spielen auf-

grund eingeschränkt erhaltungsfähiger Strukturen (nur

Hartteile) Parameter eine Rolle, welche in direkter Abhän-

gigkeit mit der Skelettentwicklung stehen. Dazu zählen die

Ausbildung der Wuchsformen, die Größe einzelner Indivi-

duen, Polvpargröße und weitere Merkmale, wie z.B. die

Porosität des Skeletts, mikrostrukturelle Gegebenheuen,

usw. Während die ökologische Verwertbarkeit mikro-

struktureller Charakteristika noch diskutiert wird (z.B.

Pennulae, SCHLICHTER 1992; GiLL & Santantonio 1995),

werden zu den anderen Skelettmerkmalen zahlreiche

Interpretationsmöglichkeiten angeboten (Autoren wie

oben).

Temperatur Cc)

Grenzen der

VerDreitung

Fig. 1: Verbreitung hermatyper Korallen in Abhängigkeit von

Salinität, Temperatur und Licht (nach Wells 1967, Fricke &
HoTTiNGER 1983, Geistpr 1983, Schuhmacher 1988 und Schlich-

ter et al. 1994).

2. DERALLGÄUERSCHRATTENKALK
2.1 LAGEDESARBEITSGEBIETES

Die Fundpunkte befinden sich in den Allgäuer Alpen zwi-

schen Oberstdorf und dem Hohen Ifen (Fig. 2). Da im allge-

meinen leicht zu erkennende Orientierungspunkte im Ge-

lände fehlen, sind die Fundstellen unter der Angabe von

Hoch- und Rechtswerten aufgeführt (siehe Anhang). Ein

Großteil der Proben entstammt den Regionen nördlich

(Mitteleck, Untere Gottesackerwände und Windecksattel),

nordöstlich (Höflewald, Seealpe, Mahdtal und Kürenwald)

und südlich der Oberen Gottesackerwände (Lokalität
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Fig. 2: A: L.igeskizzc des Arbeitsgebietes Allgäuer Schrattenk.ilk.

B; Vcrgröl^erter Ausschnitt von A. Die kennzeichnen die Regio-

nen, denen die Proben entstAmmen: 1: Lokalitat „Obere

Gottesackerwände", Rürental, Brandalpc, Gottesackerloch, Hoher

Dollen; 2: Mitteleck, Untere Gottesackerwände, Windecksattel; 3:

Hoflewald, Seealpe, Mahdtal, Ki^irenwald; 4: Engekopf; 5: untere

Gundalpe, Falkcnberg, Lochbachstrasse, Schwarzenberg.

„Obere Gottesackerwändc", Kürental, Brandalpc,

Gottesackerloch und Hoher Dollen) sowie westlich bis sud-

westlich vcin Oberstdorf (Engekopf, Untere Gundalpe,

Lochbachstrassc, Schwarzenberg und Falkcnberg)

2.2 KENNTNISSTAND

Das Vorkommen von Korallen im Allgauor Schrattenkalk

wurde bereits von Hi IM ( U)2 1 ), wie auch spater von Zachir

(1973) und Salomon (1987), erwähnt. Im Rahmen seiner

Studie über Faunengemeinschaften des Helvetikums lieferte

S(.nin.z (1979) die bislang einzigen taxonomischen Beschrei-

bungen von S Korallengattungen dieser Region. Dabei han-

delt es sich u.a. um Arten der Gattungen Engyra, Stylo-

smilia, Pctitacoenia, hastraca und Polvtremaca.

2.3 GEOLOGISCHERUND
PALÄOGEOGRAPHISCHERRAHMEN

Innerhalb der Helvetischen Hauptdecke (Säntisdecke)

stellt der Allgäuer Schrattenkalk späte Ablagerungen eines

weitgehend stabilen Schelfes dar (Zacher 1973). Die Ent-

wicklung dieses am passiven europaischen Kontinental-

randes gelegenen Schelfes beginnt im Tithon mit den bioge-

ncn Tros-Kalken (proximaler Schclfbereich) und den

pelagischen Quinten-Kalken im distalen Scheitbereich

(Wysslinc, 1986). Im frühen Mesozoikum gehörte der

helvetische Ablagerungsraum noch zum germanischen

Faziesbercich (Lemcke 1973, vgl. auch Scholz 1984). Nach

Funk et al. (1993) besaß diese helvetische Plattform eine E-

W-Ausdehnung von minciestens 1500 km mit einer Breite

von bis zu 100 km. Ihre räumliche Erstreckung zog sich von

der Provence in Südfrankreich (z.B. Clavel et al. 1987) bis

zu den slowakischen Karpathen (Mn hai ir & Vask er 1989)

(Fig. 3). Dabei konnten maximale Sedimciitmäclitigkeiten

von 1000 m festgestellt werden (FuNR et al. 1993). Das Ge-

biet des Allgäuer Schrattenkalks lag höchstwahrscheinlich

auf dem 35 N' Breitengrad (Barron 1987). Die heutige Posi-

tion ergibt sich aus der Kontinentaldrift der europäischen

Platte. Mit der Ablagerung des Oberen Schrattenkalks wäh-

rend des Zeitraums Ober-Barreme bis Untcr-Apt findet die

Plattformentwicklung ihren Höhepunkt. Charakteristisch

ist hier das Auftreten von patch-reef Bildungen unterschieti-

hchster faumstischer Zusammensetzung (Richter 1984;

Scholz 1984), welche im Bereich des Allgäuer Schratten-

kalks auf eine E-W-streichende Zone beschränkt sind

(Za< her 1973; Scholz 1984).

Der bis dahin weitgehend stabile Schelf wird im Mittel-

Apt durch Subsidenzschübe beeinflußt, welche zuerst in

Fig. 3: Verteilung der Land- und Wassergebiete zur Ablagerungs-

zeit des Allgäuer Schrattcnkalks ([?Ober-Barreme-] Unter-Apt);

= Ablagerungsgebiet. Karte verändert nach T"iSün & Funnel

(1987).

den distalen Schelfregionen zu bathvmetrischen Differen-

zierungen führen (Mittagsspitz-Fm.) und später auch

transgressiv auf die Plattformbereiche übergreifen (Grün-

ten-Mb.) (BoLLiNGHR 1988). Während dieses Zeitraumes

machen sich die ersten Auswirkungen der Austnschen Pha-

se bemerkbar, was zur fortschreitenden Instabilität des Un-

tergrundes führt. Mit der weltweit auftretenden

.Mittelkreidetransgression' (Bergner et al. 1982) endet auch

die Plattformentwicklung des Schrattenkalks (BoLLlNGER

1988). Eine deutlich abnehmende Karbonatproduktion, die

Bildung phosphoritischer Ablagerungen sowie vermehrte

glauko-siliziklastische Sedimente deuten auf grundlegende

Umgestaltungen, welche den Wechsel von der „neritischen"

Unterkreide zur „pelagischen" Oberkreide einleiten

(BoiiiNGiR 1988).

2.4 STRATIGRAPHIE

Ursprünglich erfolgte die stratigraphische Einstufung des

Schrattenkalks anhand der Animoniten, welche in den ihm
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über- und uiitcrlagerndcii Sedimenten zu fniden smd

(St Hol z 19S4). Autgrund der stark heterochronen Ausbil-

dung der Sehrattenkalk-Untergrcnze (sie setzt gegen S mit

zunehmend lungeren Schiebten ein) reicht der Beginn der

Schrattenk.iik-Fm. vom Unter-Barremc bis Unter-Apt

(Hol I INGFR 1988) (Fig. 4). Die Formationsobergrenze wird

mit Hilfe von Orbitolinen und seltenen Ammonitentunden

diachron bis in das Ober-Apt verfolgt.

Die Korallenkalkhorizonte des Schrattenkalks konnten

anhand weniger Funde von Palorbitolma lenticularis

(Blumf.NBACH, 1805) in den Zeitraum (?Ober-Barremc-)

Unter-Apt gestuft werden (vgl. auch Eri 1996).

Nur im Ifengebiet

und In Vorarlberg

Fig. 4: Stratigraphische Abfolge des Helvetikums (verändert nach

Scholz & Schoiz 1981 und Bollinger 1988). * = stratigraphi-

sches Niveau der untersuchten Rarbonatkomplcxe.

2.5 LITHOFAZIES

2.5.1 Allgemeine lithofaziellc Entwicklung

des Schrattenkalks

Heim (1916) unterteilte den Schrattenkalk in zwei

Member - in das untere und obere Schrattenkalk-Member.

Die dazwischenliegenden mergeligen Orbitolinenschichten

teilte er wiederum in die „Untere" und „Obere"

Orbitolinenschichten („Obere" Orbitolinenschichten =

Grünten-Member). Aufgrund des völligen Fehlens dieser

Schichten in den südlichen Bereichen der Säntisdecke ist

eine derartige Unterteilung des Schrattenkalks dort nicht

möglich. Daher wird entsprechend Bollinger (19SS) inner-

halb der Schrattenkalk-Fm. ein gleichnamiges Member aus-

geschieden und die Bezeichnung „unterer" und „oberer"

Schrattenkalk nur informell benutzt.

Das Schrattenkalk-Member ist vielseitig ausgebildet, was

sowohl das faunistische Inventar, als auch die verschiedenen

Mikrofazicstypen betrifft (z.B. Schoiz 1979, 1984;

Bollinger 1988; Saiomon 1989; Ebi 1996). Eine allgemeine

Charakterisierung ist daher ausgesprochen schwierig. Über-

wiegend finden sich ]edoch grobbankige, oft massige,

bioklastische Arenite bis Rudite. Diese bräunlich bis

gelblichgrauen, unkritisch bis sparitischen Gesteine weisen

oft schnelle Wechsel zwischen grob- und feinkörnigen

Varietäten auf. Vereinzelte, partielle Verkieselungen, teil-

weise vollständig dolomitisierte Schichtfolgen sowie

stvlolithische Uberprägungen und schwach glaukc")nitische

Arenite sind weitere Merkmale dieses Members (BoLLINGtR

1988). Besonders im oberen Schrattenkalk finden sich zahl-

reiche Vorkommen verschiedenartigster hiiildups (Scholz

1979, 1984; Bollinger 1988; Salomon 1989; Fischer 1996).

Wichtigste biokonstruktive Organismen stellen darin

Rudisten, Korallen und coralhne Schwämmedar.

Die Orbitolinenschichten (= „untere" Orbitolinen-

schichten sensu Heim (1916)) zeichnen sich besonders durch

den erhöhten Eintrag an terrigenem Material aus. Zusam-

men mit z.T. enormen Mengen an Orbitolinen bilden

gradierte oder kreuzgeschichtete Silt- und Feinsandlagen

charakteristische Merkmale dieser lithostratigraphischen

Einheit (Bollinger 1988). Allerdings können auch inner-

halb dieser Ablagerungen typische Bänke des Schratten-

kalks beobachtet werden.

Das Grünten-Member (= „Obere" Orbitolinenschicht

sensu Heim (1916); = Schönhaldenkopfschichten sensu Lied-

HOLZ (1959)) wird durch siltig-sandige, schwach

glaukonitische und Pvrit-führende, kalkige, z.T. schiefrige

Mergel charakterisiert, welche mit schwach sandigen,

gebankten, spätig-grobklastischen Kalken wechsellagcrn

(Bollinger 1988; Salomon 1989; Fischer 1996). Stellen-

weise finden sich feinkörnige, dichte Kalke, welche z.T. ei-

nen Anteil an planktonischen Foramimferen sowie eine

Chert-Führung aufweisen (z.B. FiCHTER 1934, vgl. auch

Bollinger 1988).

Nach Bollinger (1988) erreicht die Schrattenkalk-Fm.

im Vorarlberger-Allgäuer Helvetikum im allgemeinen eine

Mächtigkeit von ca. 130-160 m, selten bis 300 m, wobei die

größten Mächtigkeiten im nördlichen Südhelvetikum zu be-

obachten sind.

Die Orbitolinenschichten weisen variable Mächtigkeiten

von bis zu 20 m, das Grünten-Member 10-40 m auf.

2.5.2 Die Korallenhorizonte des Allgäuer Schrattenkalks

Die Entwicklung von Korallenkalken im Allgäuer Schrat-

tenkalk (Fig. 5) ist auf die obersten Bereiche des Schratten-

kalkes beschränkt („oberer Schrattenkalk" sensu Heim

1916). Es handelt sich um mittelgraue bis leicht gelbliche,

massive Kalke, die keine Bankung erkennen lassen. Im fri-

schen Bruch zeigen sie eine nur leicht dunklere Farbe. Diese

verwitterungsresistenten Gesteine formen im Gelände oft

ausgedehnte, massige und gut zu erkennende, wenige Meter

mächtige Erhebungen.

Das Mikrofaziesbild weist diese Kalke als partiell verkie-

selte Pack- bis Rudstones aus. Als SiO, -Lieferanten können

Kieselschwämme angenommen werden. An sehr wenigen
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Kalke, i.T mergelig und sandig

bioklaslische Kalke

S
Sia

Wm\

Mjssenkalkfazies

Schwämmeund Spongiomorphe

Fig. 3; Lithofazielles Profil des Oberen Schrattenk.ilk-Members

der Lokalität „Mittcleck".

Stellen sind Korallenkolonien gerüstbildend i>i sitit erhalten,

so daß in diesen Fällen eine Framestone-Bildung vorliegt.

Bemerkenswert ist der Umstand, dafs der überwiegende Teil

der als Bioklasten vorliegenden Korallenkolonien im

Schliffbild ausgesprochen eckig erhalten ist. In Verbindung

mit der Tatsache, daß Clioniden-Bohrspuren kaum erkenn-

bar sind, stellt dies nach Bertling (freundl. mündl. Mitt.,

1996) einen Hinweis für hohe Energiebereiche dar, wobei

Clioniden extrem stark tätig waren und emen Grolkeil der

Korallenoberfläche wegbohrten. Unter dem Einfluß hoher

Wellenenergie wurden entsprechende Reste weggerissen

und eckige Oberflächen erhalten.

Eine flcckenhafte Verkieselung an Matrix und Biogenen

kann oft beobachtet werden. Nach SihVER (1962), Laschet

(1984) u.a. sind wichtige Faktoren, die zur Fällung von Kie-

selsäure fuhren, organisches Material, niedriger pH-Wert

und hoher CO, -Gehalt. Da letztere Faktoren auch zur Fäl-

lung von Kalk führen, besteht ein Hauptfaktor für die selek-

tive Verkieselung (bei gegebener Kicselsaurezufuhr) aus

dem Gehalt an zersetzbarem organischen Material (Siever

1962; vgl. auch Böhm 1992 sowie ausfühliche Diskussion in

REHFEL15 1996).

Neben den Korallen findet sich eine reichhaltige

Begleitfauna. Zahlreich vertreten sind miliolide

Foraminiferen sowie auch rotaliide (Lageria, Lenticiihna,

Nodosaria, Glomospira) und besonders textulanide Formen

(Orbitolinen, vgl. auch Kap. 2.4 Stratigraphie, Sabaudia).

Häufig können Dasycladaceen (z.B. Clypetna, Acicularia,

Salpmgopnrella hast, S. miiehlbergi) und coralline Rotalgen

{Lithophylluryi, Lithoporella) beobachtet werden. Nach

Wray (1977) finden sich rezente Dasycladaceen in sandigen

bis schlammigen, normalmarinen, niederenergetischen Be-

reichen tropischer bis subtropischer Meere, wobei sie

Wassertiefen bis 5 m (max. 30 m) bevorzugen. Kleine Ga-

stropoden (max. wenige mm gro(s), Brvozoen (oft

cyclostomate Formen), Serpein, lithistide Demospongiae,

thalamide Kalkschwämme (Barroisia) und coralline

Schwämmesowie Problematika (z.B. Cayeitxia) und sessile

Foraminiferen (Lithocodnim) sind in unterschiedlicher

Häufigkeit vertreten. Teilweise finden sich kleine (bis ca.

300 pm), oft ganzschalig erhaltene Ostrakoden. Fragmenta-

risch treten Brachiopoden sowie hippuritoidc (Radiolitidae,

selten ganzschalig erhalten) und pteromorphe (Pectinacaea

?) Muscheln auf. Spuren von Bioerosion durch hthophage

Muscheln sind an Korallen, Schwämmen und Spongio-

morphen häufig zu beobachten.

Neben den rein biogenen Komponenten wird ein GroiS-

teil der Partikel von Rindenkörner (micritic cnveloped

grains) gebildet, welche z.T. vollständig von der

Mikritisierung betroffen sind (= Bahamitpeloide; Flugel

1978: 107). Da diese Mikritrinden auch bei starker Vergrö-

ßerung keinerlei regelmäiMge oder segmentierte Strukturen

aufweisen, kann deren Bildung auf die Tätigkeit von boh-

renden Organismen (z.B. Cyanobakterien, Pilze, usw.) zu-

rückgeführt werden. Rezent sind Rindenkörner nur in war-

men Flachnieeren normaler Salimtät zu beobachten (vgl.

GUNATILAKA 1976). Viel seltener finden sich „superficial-

oöids" (Kerne mit nur einer einzigen Schale umkrustet). Für

die Bahamitpeloide gibt Fl UGEI eine Bildung im geschütz-

ten, niederenergetischen Bereich an. Auch für die

„superficial-oöids" wird eine geringe bis fehlende Wasser-

turbulenz angegeben (Fabricius 1977; 46-49). Darüber hin-

aus sprechen sie für einem Bildungsbereich von <20 mWas-

sertiefe sowie Karbonatübersättigung bei normaler Salinität

und Temperatur des Wassers im kältesten Monat vc-)n min-

destens 20' C (Fabricius 1977).

Die Sortierung der Partikel ist moderat bis gut. Sie sind

vorwiegend subangular bis mäßig gerundet und besitzen

Korngrößen im meist mittlerem bis sehr großem Sand-

bereich (0,5 bis 2 mm). Als Nebengemengteile finden sich

feinstverteilter Pyrit und Ton, wobei der Tonanteil erheb-

lich variieren kann. Ferner geben sich Lithoklasten zu er-

kennen, welche sowohl subangular (Quarz- und Karbonat-

körner), als auch mäßig bis sehr gut gerundet sein können

(Mudstone-Pebbles). Stellenweise sind diagenetisch beding-

te Lösungsvorgänge in Form von Nageikalken („cone-in-

cone"-structures) zu beobachten. Aufgrund ihrer geringen

Größe dürften sie das Mikrofaziesbild jedoch nur unwe-

sentlich verändert haben.

Fazit

Die grobkörnigen, mit groben Fragmenten angereicherten

Kalke lassen sich gut den Kategonen IV, („moderat beweg-

tes Wasser") bis V^ („stark bewegtes Wasser") des Energie-

Index nach Plumley et al. (1962) zuordnen. Diese sowohl

matrix- als auch komponenten- gestützten Faziestypen stel-

len Aufbereitungen rezifaler Milieus des flachen Subtidals

dar, wobei ständige Wechsel zwischen etwas geschützteren

Zwischenriffbereichen (Floatstones) und stärker wellen-

indu/ierten Bereichen riffnaher Randfazies (Rudstones) zu

beobachten sind (Fig. 12 C, D).

2.6 DIE KORALLENFAZIESDESALLGÄUER
SCHRATTENKALKS

2.6.1 Zur Korallenassoziation

Zur Auswertung stehen 117 Exemplare, von denen 104

artlich bestimmt wurden. Insgesamt konnten 30 Arten, wel-

che 27 Gattungen entstammen, festgestellt werden (Tab. 1).

Koloniale Formen sind mit 98 "'o vertreten. Bei den solitären

Korallen handelt es sich um 2 Exemplare, welche aufgrund

schlechter Erhaltung lediglich auf Familienebene

(Montlivaltiidae) zugeordnet werden konnten. Bei den wei-

teren Betrachtungen spielen sie keine Rolle.



Familie
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m<inn«l«rioia plu^o J hyJnopftoioid mtxj-idioia cotioia cang loiioi -injuuii

Fig. 6; Morplmlogisclic Divcrsital der kulonialcn Korallen des

Allgäuer SehiMttcnkjlks. Es treten Formen s.initlieher Integratio-

nen auf.

domai'tig-multicolumnarc Erscheinungsformen. Solche

Morphotypcn sind nach Hubbakd (1974) typisch für Berei-

che unterhalb der Wellenbasis (vgl. auch Chappfi 1 19S0).

Daneben spricht die Individuengröße für eine entsprechend

lange Lebensdauer. Zu den ästig wachsenden Korallen zäh-

len die Formen Cladophyllia cf. rollien (Kuby),

Dermosmilhi cret.uica TurnsI k und Plciirocora cf. altcrnans

MiLNE-Edwards & Haime. Charakteristisch für diese Ex-

emplare ist die Ausbildung von sehr rundlichen Koralhten.

Eine derartige Korallitform entsteht durch vollständige Tei-

lung der Kelche (im Gegensat?, zu phaceloiden Kolonien,

deren Polypen eher ausgelängt-mäandroide Querschnitte

aufweisen) und erfordert deshalb einen grölsercn Aufwand

bezüglich des Skelettwachstums.

Porosität des Skeletts

Auffallend ist ein hoher Anteil von Korallen (76 %), wel-

che sich durch kompakte, kräftige Skelette auszeichnen (z.B.

sämtliche Vertreter der Familien Stvlinidae, Cyathc")-

phoridae, Heterocoeniidae, Faviidae, Monthvaltiidae,

Amphiastraeidae). Darüber hinaus zeichnen sich viele Indi-

viduen aus diesen Gruppen durch einen großen Wuchs aus

(siehe Kap. „Wuchsformen"). Da der Bau solcher Formen

eine sehr gute Versorgungslage voraussetzt (Barnes 1973;

Fricki & Schuhmacher 1983), können gute Licht- und

Nährstoffverhältnisse angenommen werden, welche über

längere Zeiträume stabil waren.

Ergebnis

Die Korallen des Allgäuer Schrattenkalks siedelten in

Flachmcerbcreichen mit sehr guten Licht- und Nährstoff-

verhältmssen. Llnter diesen über längere Zeiträume stabilen

Bedingungen konnten sich langlebige, vielseitige Gemein-

schaften etablieren, welche oft Pinnacles und Saumriffe bil-

deten.

2.6.2 Zur Korallen-Rudisten-Assoziation

Obwohl innerhalb des Schrattenkalks häufig Rudisten-

dominierte Vergesellschaftungen zu finden sind (Scholz

1979, 1984), haben Rudisten (Requienien, selten Agreo-

pleuren) in den Korallenhorizonten einen sehr geringen An-

teil am faunistischen Inventar. Vereinzelt wurcfcn isolierte,

bis ca. 10 cm lange Formen der Radiolitiidae gefunden, wel-

che grol?e Ähnlichkeit mit Vertretern des Clinger-

Morphotyp sernii Skelton & GiLl (1991) zeigen.

Fazit

Aufgrund des sehr untergeordneten Auftretens von

Rudisten kann hier nur sehr eingeschränkt von einer Koral-

len-Rudisten-Assoziation gesprochen werden; besonders

auch im Hinblick darauf, daß andere Faunenelemente (z.B.

Spongien, Spongiomorphe, vgl. Kap. 2.5.2) in deutlich grö-

ßerer Anzahl auftreten.

Die Korallenhorizonte des Allgäuer Schrattenkalks stel-

len Korallen-domimerte Vergesellschaftungen dar, welche

mit dem allgemeinen Trend übereinstimmen, daß Korallen

und Rudisten innerhalb der Urgon-Entwicklung oft deut-

lich voneinander getrennte biosedimentäre Einheiten bilde-

ten (Masse & Philip 1981; Scott 1984b, 1988; Scott et al.

1990; Ross & Skelton 1993; Skelton et al. 1995).

2.6.3 Stenökie

Im Folgenden wird eine weitere Charakterisierung der

Korallenvorkommen angestrebt, indem der Frage nachge-

gangen wird, in welchen Faziesbereichen die Formen bereits

nachgewiesen wurden. Als Grundlage hierfür dienten die

Beschreibungen der Originalliteratur. Die Aufstellung (Tab.

2) verdeutlicht, daß die hier vorgefunden Korallen in 3 Kate-

gcTrien fallen:

- Formen, welche ausschließlich in riffbildender Fazies

auftreten,

- Formen, welche sowohl in riffbildender als auch in kalki-

ger bis z.T. mergeliger Fazies vorkonunen,

- Formen, welche mBereichen mergeliger bis riffbildender

Fazies auftreten (Ubiquisten).

Basierend auf rezenten Beobachtungen (z.B. Geister

1983; Kuhlmann 1984; Schuhmacher 1988; Veron 1993;

Sorokin 1995, weitere Zitate siehe Kap. „1.6 Zur Korallen-

Ökologie") wird bei den folgenden Betrachtungen davon

ausgegangen, daß in den tropisch bis subtropischen Flach-

meerregionen die nffbildende Fazies den Bereich mit den

für die Korallen günstigen Bedingungen darstellt und im

Gegensatz dazu die mergelige Fazies den Bereich be-

schreibt, welcher für die Korallen problematisch ist. Daraus

kann gefolgert werden, daß Formen, welche in sämtlichen

Faziesbereichen vorkommen, die größte Toleranztähigkcit

besitzen und jene, welche ausschließlich in einem Fazies-

bereich auftreten, ökologisch stark gebunden, also am we-

nigsten toleranzfähig sind.

Zur Auswertung stehen 104 Exemplare. Bemerkenswert

ist, daß )ede Gruppe in fast gleichem Umfang auftritt. Ko-

rallen, welche ausschließlich aus riffbildender Fazies be-

kannt sind, stellen 32 %der Gesamtfauna (Tab. 3).

Korallen, die sowohl in riffbildender als auch in kalkig bis

z.T. mergeliger Fazies auftreten, stellen mit 37 %eine leich-

te Mehrheit dar. Ubiquisten sind mit 31 % vertreten

(Tab. 3).

Diskussion und Ergebnis

Die Korallenfazies des Allgäuer Schrattenkalk wird durch

Faunenelemente charakterisiert, welche 3 fast gleichgroßen
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ALLFR 1937; BlALVAls 1982; Turnsi.k 1994; u.a.). Diese Er-

gcbiiLssc stimmen mit den bislang gewonnenen Erkenntnis-

sen überein, wonaeh die Verbreitung der Korallen der

Urgonfa/.ies hauptsaciilieli auf Vorkommen der Unter-

kreidc beschränkt ist (z.B. MoRVtxnvA 1964, 1971;

SlKHARULIDZE 1979; TURNSEK& MlHAJlA)VI(. 1981; BaRCW-

SzABO 1993; Loser 1995; Baron-Szabo & Steuber 1996).

Darüber hinaus kann auch eine enorme geographische Ver-

breitung festgcstcUt werden, welche sich liber den gesamten

tetliyalen Raum erstreckt. Das osteuropäische Gebiet bis

zur Schwarz mecrregion stellen hierbei einen Schwerpunkt

der Rorallenbesiedlung während der Unterkreide (beson-

ders während des Zeitraums Barreme bis Apt) dar. Mit zeit-

glcichen Korallenvorkomnien zeigen die Korallen des All-

gäuer Schrattenkalks (Unter-Apt) hauptsächlich mit

Vergesellschaftungen der Nordtethys Übereinstimmungen

und gehören zum westlichen Teil einer Faunenprovinz, wel-

che sich über Südost- bis nach Osteuropa erstreckt (Fig. 7).

3. DIE BRANDENBERGERGOSAU
3.1. LAGEDESARBEITSGEBIETES

Das Arbeitsgebiet befindet sich ca. 40 km nordöstlich von

Innsbruck, im Raum Brandenberg (Fig. 8). Das Material

entstammt einem aus zwei Abfolgen zusammengesetzten

Profil (Fig. 9). Der Hauptteil dieser Abfolge ist entlang des

Fahrweges 300 m nordöstlich von Haidach aufgeschlossen.

Kürzere Sequenzen, welche mit den Ablagerungen der

Hauptabfolge korreliert wurden, befinden sich ca. 250 m
südlich des Hauptprofils (östliches Bachprofil, ehemalige

Atzlsäge).

3.2 KENNTNISSTAND

Während die Geschichte der Korallencrforschung der

„Gosau" -Lokalitäten (z.B. Ronto-, Wegscheid-, Scharer-,

Edelbach- und Nefgrabcn, Russbach, Piesting usw.) insge-

samt eine lange Tradition hat (Reuss 1854, Felix 1903,

Oppenheim 1930, Bi auvais 1982, Höfling 1985, u.a.), sind

^
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die Korallenvorkommen der Brandenberger Gosau {
=

Atzlgraben) erst in jüngerer Zeit (Hoiling 1992) beachtet

worden. Innerhalb des von Hekm (1977) und Hl rm et al.

(1979) aufgenommenen At/lgraben-Profils wurde auf die

Existenz von Korallen aufmerksam gemacht, ohne sie zu

benennen. In späteren Untersuchungen dieser Profilabfolge

durch H(i[-LiNG (1992) und Höfling & Bardn-Szabo

(1995) sind erstmals Korallen, teilweise mit Angabe der Art

aufgeführt, ohne sie jedoch taxonomisch zu beschreiben.

Dabei handelt es sich z.B. um Formen der Gattungen

Agatheita, PLicocoema, Mkrosolena und Plenrocora.

3.3 GEOLOGISCHERUND
PALÄOGEOGRAPHISCHERRAHMEN

Beginnend im Turon wurden die Sedimente der Gosau-

Gruppe diskordant auf die triassisch-|urassischen Gesteine

der Austroalpinen Mikroplatte abgelagert (Wa(.ri:ich &
Faupl 1994). Während dieser Sedimentationsphasc bildeten

die Nördlichen Kalkalpen Frontbcreiche der Austroalpinen

Mikroplatte, welche im Norden und Westen von dem

penninisch-ligurischen Ozean begrenzt wurden (ZiEGl IR

1988) (Fig. 10). Zahlreiche, sich gegenseitig beeinflussende

tektonische Bewegungen (fundamentale, parallel zum

Orogen verlaufende Strike-Shp-Bewegungen assoziiert mit

einer südostwärtigen Subduktion cfes pennimschen Ozeans)

Fig. 10; Verteilung der Land- und Wassergebiete zur Ab-

lagerungszcit der Brandenberger Gosau mit Ablagerungsgcbiet

(Untcr-Coniac). Karte verändert nach Tyson & FuNNEL (1987).

(Channel!, et al. 1992; Faltl & Wagrpich 1992) wirkten

sich auf die gesamte sedimentäre und paläogeographische

Entwicklung des Beckens der Gosau-Gruppe in den Nörd-

lichen Kalkalpen aus (Wagreich & Faupl 1994). Die Sedi-

mentation der Gosau-Gruppe beginnt im Turon. Es ent-

standen zwei räumlich und zeitlich deutlich getrennte

Sedimentationskomplexe. Während des Zeitraums Ober-

Turon bis Campan bildeten sich terrestrische bis neritische

Ablagerungen; vom Santon bis Eozän wurden marine

Tiefseesedimente geformt (Wagri ich & F.aupl 1994).

Starke Subsidcnzschiibe, welche zu bathvalen und

abyssalen Entwicklungen führten, setzten diachron von

Nordwesten (Santon) nach Südosten (Maastricht) ein. Diese

Tiefwasserverhältnisse können bis ins Tertiär verfolgt wer-

den. Paläomagnetische Messungen sprechen für einen

Bildungsbereich der Gosau-Gruppe auf dem 32 N Breiten-

grad (Mauritsch & Becke 1987). Danach muß von einem

bedeutenden tektonischen Transport ausgegangen werden

(Wagrek h & Faupi 1994).

3.4STRATIGRAPHIE

Die stratigraphische Einstufung der Gosau (Fig. 11) ba-

siert hauptsächlich auf tethyalen Zonierungen mit Hilfe von

planktonischen Foraminiferen (z.B. BuTT 1981) und kalki-

gem Nannoplankton (z.B. Sissin(,h 1977, Perch-Nielsen

1985). Zusätzliche Daten anhand von Ammoniten stützen

die Zonierung innerhalb der Flachwassersedimente der

„Unteren Gosau-Subgruppe" (z.B. Summesberge r 1985,

Immel 1987). Genauere Daten zur stratigraphischen Einstu-

fung der Gosau-Abfolge mit Hilfe planktonischer

Foraminiferen und Nannofossilien finden sich in Arbeiten

von Hlrm (1962), Kollmann (1964), Wiile-Janoschek

(1966), Butt (1981), W.agreich (1988, 1992), Wagreich &
Krenmavr (1993) u.a.

Die Profilabfolge der Brandenberger Gosau kann anhand

von Bivalven-Vergesellschaftungen (Herm et al. 1979) in das

untere Unter-Coniac gestuft werden (Summesberger &
Kennedv 1996). Darüber hinaus deuten Funde von

Bipodorhabdui brooksi, Calculites ovala. Eiffellithiis

eximiHs, Lithastrinus septenarius, Marthasteritcs fitrcatus,

u.a. auf den Zeitraum spätes Turon bis frühes Coniac

(Sanders & Baron-Szabo 1997).

3.5 LITHOFAZIES

3.5.1 Allgemeine lithofazielle Entwicklung der „Gosau"

Wagri ICH & Faupl (1994) haben die Ablagerungen der

Gosau-Gruppe in 2 Subgruppen („Untere" und „Obere

Gosau- Subgruppe") mit insgesamt 9 Fazies-Assoziationen

geteilt. Die „Untere Gosau-Subgruppe" (Ober-Turon bis

Campan) wird durch terrestrische bis flachmarine Fazies-

bereiche charakterisiert. Es finden sich alluviale Fans und

Fan Delta Ablagerungen, flachmarine Sandsteine und sandi-

ge Kalksteine sowie sturmbeeinflußte Sedimente des küsten-

nahen Bereiches und des Schelfes. Die „Obere Gosau-

Subgruppe" (Ober-Santon bis Eozän) besteht aus

hemipelagischen und turbiditischen Tiefwasserablagerun-

gen mit bathvalen Mergeln, mergeligen Kalksteinen,

turbiditischen, sandsteinreichen Intervallen und karbonati-

schen Tiefwasserbrekzien.

An verschiedenen Lokalitäten (z.B. der T\plokalität der

Gosau) erreicht die Gosau-Gruppe Mächtigkeiten bis zu

2500 m (Wagreich & Faupl 1994). Im Gebiet der

Brandenberger Gosau ist die Abfolge der Gosauschichten

auf ca. 250 m aufgeschlossen (Sanders & Barl^n-Szabo

1997).

3.5.2 Die KorallenhcTrizonte • Brandenb( Gosai

Die erschlossenen Sequenzen der Profilabfolge der

Brandenberger Gosau (Fig. 9) stellen Ablagerungen der
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Fig. 11: Str.uigraphie der Oberkreidc der westlichen Nordliehen R.ilkalpcn (verändert n.ich Hhrm [1981] und Hagn et al.

[1982]) mit lithostratigraphischem Idealprofil des Raumes Brandenherg (verändert nach Wacrkich & Faupi [1994]).

„Unteren Gosau-Subgruppe" dar (semu Wagreich &
Faupl 1994). Die Korallenkalke sind grau-bräunliche, oft

wenig verwitterungsresistente Gesteine. Eine Bankung kann

nicht oder nur andeutungsweise beobachtet werden.

Bei den Korallenkalken dominieren matrixrciche Wacke-

bis Floatstones; untergeordnet treten Pack- oder

Grainstones auf. Selten können Boundstone-Bildungen be-

obachtet werden (z.B. das „Atzlriff" im oberen Profilab-

schnitt). Neben den Korallen stellen Rudisten (Plagioptv-

chus, bescinders Vacanites) sowie wenige coralhnc Spongien

und Nerineen den Bestand an Makrofossilien dar.

Die tonreiche Matrix ist verkieselt und beinhaltet einen

wechselnden Anteil an bioklastischem Material. Fiar die

Verkieselungen werden Schwämmeals SiO, -Lieferanten an-

genommen. Fragmentarisch finden sich kleine Muscheln

und Gastropoden sowie Echinodermen. Selten sind kleine

Ostrakoden (ca. 200 pm) und Serpein zu beobachten. Sessile

Foraminiferen, cyclostomate Bryozoen {„Berentcea") und

coralline Rotalgen treten teilweise als dicke Umkrustungen

von Korallen (und Rudisten) auf. Bioerosion an Korallen

und Rudisten ist sehr oft zu beobachten. Besonders zahl-

reich finden sich Bohrungen von lithophagen Muscheln

{Gastrochaenolitfs), Cliomden (Entobia, z.B. Entobia cf.

laquea) und Würmern (Trypdmtes und Formen der Gruppe

Spionidae, z.B. Caulostrepsis) (det. Dr. Bertling, Münster).

Bemerkenswert ist der hohe Anteil von Kalkalgen und

Foraminiferen. Die Algen sind besonders häufig durch

Rhodophyten (Solenopora, Perrnocalculus) und Dasycla-

daceen (Clypeina, Neomeris) vertreten. Bei den

Foraminiferen können neben nicht näher bestimmbaren

planspiral-einkammengen Formen besonders textulariide

(Haddonia, Placopsilina, Textularia) und miliolide

{Quinquelocuhna, Alveolinen), aber auch rotahide Typen

(Diiviesnid, Nodosana) lieobachtet werden.

Nach MuRRA'i (1976) spricht eine Verteilung, bei der

textulariide und miliolide Formen vorherrschen, für normal

marine bis hvpersaline, lagunäre Milieus mit Wassertiefen

bis 28 m (max. 50 m) und Temperaturen von 15° bis 30° C.

Als Lithoklasten sind in wechselnder Häufigkeit auftre-

tende, subangulare Karbonatkörner im Silt- bis Feinsand-

bereich zu erkennen. Feinstverteilt findet sich Pyrit. Selten

können ovale Peloide unterschiedlicher Größe (30-300 pm)

beobachtet werden, welche als Algen- bzw. aufgearbeitete

Schlammpeloide gedeutet werden („mud aggregates" sensu
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Fig. 12: A: Fcindctritus-W.ickcstoiie, welcher iiicdereneigetischc Bereiche wideiipiegeh (Kategorien I, bis II, des Energie-Index n.ich

Plumley et al. 1962); Probe: 4S/VII; Herkunft: Brandcnberger Gosau; Maßstab: 2,5 cm. B: Mikrolithoklasten-Packstone mit variablen

Anteil biogcner Komponenten (Kategorien III, bis IV, des Energie-Index); Probe: BI/I8; Herkunft: Brandenberger Gosau; Maßstab:

4 mm. C: Korallen/Spongiomorphen-Assoziation in Floatstone (Kategorie V, des Energie-Index); Probe: BA-7a; Herkunft: Allgauer

Schrattenkalk; Maßstab: 5 mm. D: Biogene Schuttsedimente riffnaher Bereiche in (Grain-) Rudstonc (Rategone [IV, -] IV, des Energie-

Index); Probe: BA-5a; Herkunft: Allgauer Schrattenkalk; Maßstab: 2,5 cm.
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PuRDY 1963). Nach Flügel (1978: 107) gehören solche

Peloide eindeutig dem l.igunären Environment an.

Fazit

Die matrixreichen Wacke- bis Floatstones, welche in die

Kategorien I, („Stillwasser") bis II, („zeitweise bewegt") des

t'amilic
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Energie-Index nach Plumley et al. (1962) fallen, entspre-

chen einem lagunärcn Miheu mit niedcrenergetischen Be-

dingungen. Sporadische Sturmcrcignisse führten vereinzelt

zur Bildung z.T. ausgewaschener, dichtgepackter, tcm-

pestit-ähnlicher Pack- oder Grainstones (Fig. 12 A, B).

3.6 DIE KORALLENFAZIESDER
BRANDENBERGERGOSAU

3.6.1 Zur Korallciiassoziation

Berücksichtigt wurden 177 Individuen, von denen 138

Exemplare artlich zugeordnet werden konnten. Es landen

sich 30 Arten aus 23 Gattungen (Tab. 4). Davon sind kolo-

niale Formen mit 98 % vertreten. Bei den 2 Vu solitaren

Korallen handelt es sich um insgesamt 4 Exemplare mit den

Arten Pcplosimlia fromenteli Angelis d'Ossat, P. depressa

(Previr) und Aulosmilia aincifnrmis (Miine-Edwards &
Haime).

Jede Art ist mit einem his 24 Exemplaren vertreten. Die

beiden dominierenden Formen sind Agatbeüa asperclla

Rfuss und Actmacii martiniand d'Orbicjn'i. Mit 24 (17 %)
bzw. 16 (13 "A<) Stücken bilden sie allein fast ein Drittel der

Gesamtfauna. Daneben gibt es eine Gruppe von 6 Arten,

welche leweils mit 7 bis 9 Exemplaren zu beobachten sind.

Zusammen stellen sie ebenfalls fast ein Drittel (30 "A,) der

Vergesellschaftung. Die verbleibenen 11 Arten sind jeweils

mit maximal 5 Stücken vertreten.

Wuchsformen

Bei den kolonialen Vertretern (es wurden 177 Exemplare

berücksichtigt) überwiegen die massnen mit 77 %, wobei

ausschließlich plocoide (43 %) und thamnasterioide (34 ','„

)

Formen vorliegen. Untergeordnet treten ästige (14 "/,<) und

folios-inkrustierende (7 %) Morphotvpen auf (Fig. 13, Tab.

7). Bemerkenswert ist das völlige Fehlen vcin cerioiden,

mäandroiden sowie hydnophoroiden Korallen. Eine Aus-

nahme stellt die flabello-mäandroide Placosynilia foifstrdtd

(Felix) dar, welche mit nur einem Exemplar (0,6 %) vertre-

ten ist und daher eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Dar-

über hinaus zeigen die Korallen der Brandenbergcr Gosau

eine Reihe von speziellen Morphotvpen (Tab. 4). Häufig

45,007. -

40.00% -

36.00% -

20.00%

16.00%

10.00%

6.00%

'js^a

folios-inhmst.thamnstenoid ptocotd ästig

Fig. 13: Mnrpholut;isLh eini;o.schr,inkte Diversit.n dci- Kor.illcn

der Br.indenbcrger Gosau. S.imtlichc Formen mit hotliintegrierter

Kelchanordnung (z.B. hydnophoroide und mäandroide

Morphotvpen) fehlen.

sind hemisphärisch bis subhemisphärisch ausgebildete Ko-

lonien zu beobachten. In diese Gruppe fallen die Formen

Agathclid dspcrclld RiLss, Placocooiut major Felix, P.

udaLikdsbcnsis DiETRicn, (?) P. tiironcnsis (Fromentel),

Ncocoenid lepidd (Reuss), TV. subpolygondlis HACKEMESSER,

ComplexdStraed cf. scridtd TuRNSEK, Diplodstrdca hdrrnt

Wllls, KobyastYded lithodcs (Oppenheim) und Dimorpb-

astraea glomerata Reuss. Nach Hubbard (1974), Wijsman-

Best (1974) u. a. besitzen hemispharische Morphot\'pen den

großen Vorteil, die Sedimentation auf dem Lebendgewebe

minimieren zu können. Auch Untersuchungen von Lasker

(1980) zeigten, daß konvexe Wuchsformen die passive

Sedimentbefreiung steigern. L^arüber hinaus kann die Ent-

wicklung von langen und großen Poivpen (sämtliche hierzu

genannten Formen besitzen solche Eigenschaften !) beson-

ders im Weichsubstratmilieu diesen Effekt der passiven

Sedimentbefreiung extrem erhcihen. Der entscheidende

Vorteil für diese Korallen besteht dann, daß sie viel weniger

Energie aufwenden müssen.

In den lagunärcn Weichbodenmilieus der Discovery Bay,

Jamaica, stellten Doix.l et al. (1974) anhand massiv wach-

sender Atoiitdstrdt'd ii;;;;;//i!n3-PGpulationen fest, daß durch

Resuspension einerseits die Wachstumsrate deutlich herab-

gesetzt, andererseits die Vielfalt an Wuchsformen extrem

eingeschränkt war. Entsprechende Untersuchungen von

Cortes & RisK (1985) an Korallenriffen vor Costa Rica

führten zu denselben Ergebnissen. Die sehr geringe

Diversität an Wuchsformen assoziiert mit dem Mikrofazies-

bild (siehe Kap. 4.2.1) und die Tatsache, daß die Individuen

der Brandenbergcr Gosau insgesamt recht kleinwüchsig

sind (viele sind maximal bis 10 cm, selten bis 30 cm groß),

sprechen dafür, daß auch diese Korallen von entsprechen-

den Faktoren beeinflulst wurden.

Aber nicht nur hemisphärische oder kugelige

Morphotvpen sind charakteristisch für die Korallen der

Brandenbergcr Gosau. Auffallend ist das Vorkommen an

flachwüchsigen Kolonien, wie z.B. foliosc Typen oder

thamnasterioide Kolonien, welche auf einem Sockel befind-

liche flache Oberflächen ausbilden. Es handelt sieh dabei um
Formen, welche den „plate-like a type" stvzs« Jaubert (1977:

486, Photo 3), bzw. die „pedestal-producing forms" sensu

HoELiNG (1989) entsprechen. Diese Vertreter werden aus

Lagunen mit extrem ungünstigen Lichtverhältnissen be-

schrieben (Jalbert 1977). Nach Barnes (1973), Dustan

(1975, 1979), Porter (1976), Fricke & Schuhmacher (1983)

u.a. sind solche Formen durch die starke Obertlächen-

vergrölSerung gut für die Ausübung photosynthctischer Ak-

tivitäten geeignet. Dieser Morphotvp tritt in der

Brandenbergcr Gosau häufig auf und wird durch die For-

men Nefocoenid edclbdcbensis Oppenheim, Tbdinnastena

favrei KoBY, Fungidstrded exigud (Reuss), F. crespoi (Felix),

Tbdmnoscris drborcsccns Felix, Tb. morcbclLi (Reuss),

Thdmnoscris sp., Microsolcna distcfanoi (Prever), M. kobyi

Pri VER und Pscitdopolytremacis cf. spinoscptata MORYCOWA
vertreten.

Zu den ästig wachsenden Korallen gehören die Arten

Pldcopbylbd cf. ciirvdtd TuRNSEK, PlciiropbyUid sp. 1 und

PleurocoYd cf. dbcrudin Milne-Euwards & Haimi. Diese

Formen weisen bezüglich der Kinallittoi m(aiillallend rund)
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und der lockcr-phaccloiden Kolonieentwicklung sowie der

kleinen Koloniegrölk- Übereinstimmungen auf. Nach

Barnfs (1973) und Chamberlain & Graus (1975) entwik-

keln sich solche Morphotypen besonders in Bereichen mit

niederenergetischen, gut durchlichteten Verhältnissen und

einem reichlichen Nahrungsangebot. Diese Korallen finden

sich besonders in den oberen Bereichen des Profils, wo sie

mit Rudisten assoziiert sind (siehe Kap. 3.6.2 Korallen-

Rudisten-Assoziation).

Ein weiterer Morphotvp stellen Korallen dar, welche mit

dem Rollkorallentyp (sensu Schuhmachkr 1988) verglichen

werden können. Charakteristisch für diese Formen sind der

allseitige Besatz mit Polypen, Kolonien, deren Gröise im

cm-Bereich liegt und eine mehr oder weniger kugelige

Form. Korallen mit dieser Ausbildung sind Thamnaraea

cladophora Felix, Thamnoseris arboresccns Fei i\ und Th.

morchflLi (Reuss). Solche Formen sind bislang von verschie-

denen rezenten und fossilen Fundorten beschrieben, wobei

es sich immer um lagunäre Weichsubstratmilieus mit regel-

mäßiger, nicht zu starker Wellenenergie handelt (Geister

1980; HoFEiNG 1985, 1989; Schuhmacher 1988; Baron-

SzABO 1994; Baron-Szabci & Fernandez-Mendiol a 1997).

Die Vertreter des lamellaren Morphotvps sind die

plocoiden Kolonien Aar Actinacis martiniuna d'Orbigni. In

den oligozänen Abfolgen Norditaliens finden sich Arten der

Actinacis als typische Initialformen in Pioniervergesell-

schaftungen, welche sich auf instabilem Substrat ansiedelten

(Frost 1981; Boseleini & Russo 1988).

Subhemispharisch bis domartig ausgebildete Formen wer-

den durch die Arten Heterocoenia provincialn (Michelin)

und Heterocoenia sp. vertreten. Solche plocoid-

subfasciculat wachsenden Korallen sind nach Hubbard

(1974) charakteristisch für instabiles Substrat, hohe

Sedimentationsraten und reduzierte Lichtverhältnisse.

Porosität des Skeletts

Sämtliche massive Korallen der Brandcnberger Gosau zei-

gen die Ausbildung von porösen Skeletten. Darunter zählen

sowohl die Formen, welche poröse Skelettelemente (z.B.

poröse Septen, poröse Wände, usw.) entwickeln, als auch die

E.xemplare, welche zwar massive Skelettelemente ausbilden

(z.B. kompakte Septen, massive Wandentwicklungen usw.),

jedoch durch grobvesikuläres Wachstum eine Skelett-

porosität erreichen. Besonders deutlich kann dies bei For-

men wie Agathelia aspcrella Reuss, Heterocoenia pro-

vmciaUs (Michelin), allen Placocoenia- \nen u.a. beobach-

tet werden. An Steinkorallen des Roten Meeres stellten

Fricke & Schuhmacher (1983) eine Zunahme der Skelett-

porosität in direkter Abhängigkeit zur steigenden Wasser-

tiefe fest. Derartige tiefenabhängige Isolierung der Korallite

durch Zuwachs von Coenenchvm ist auch von WljSMAN-

Best (1972) und Foster (1979) berichtet worden. Den Vor-

teil, welchen Fricke & Schuhmacher (1983) sehen, besteht

in der Verminderung des Skelettgewichts, ohne jedoch die

Oberflächenverhältnisse zu verändern.

Ergebnis

Die Korallen der Brandenberger Gosau siedelten in

lagunären Bereichen des tieferen Subtidals, wobei sie am

stärksten durch das instabile Weichsubstrat, die reduzierten

Lichtverhältnisse und einen hohen Nährstoffeintrag beein-

flußt wurden. Unter diesen für die Korallen offensichtlich

schwierigen Bedingungen entwickelten sich kurzlebige

Vergesellschaftungen, welche sich oft als lockere Ansamm-
lungen einzelner Individuen darstellen. Nur vereinzelt kam

es zur Entwicklung kleindimensionicrter Korallen-buildups

oder Korallenrasen.

3.6.2 Zu den Korallen-Rudisten-Assoziationcn

Innerhalb des Profils der Brandenberger Gosau linden

sich neben rein Korallen- sowie Rudisten-dominierten Vor-

kommen mehrere Horizonte mit Vergesellschaftungen bei-

der Gruppen. Bei den Korallen-Rudisten-Assoziationen

können zwei verschiedene T\pen unterschieden werden

(Flg. 14):

Typ I Vergesellschaftung mit isoliert vorkommenden Ko-

rallen und Rudisten, wobei die Korallen ausschließ-

lich mit massiven, wenigen cm großen, thamna-

sterioiden und plocoiden Formen vertreten sind und

die Rudisten (Größe: vorwiegend cm Bereich, haupt-

sächlich Vaccinites) Elevator- (selten Recumbent)

Morphotypen entwickelten.

Typ II Vergesellschaftungen mit sich z.T. berührenden, eng

aneinanderwachsentfen Korallen und Rudisten, wo-

bei fast ausschließlich ästige Korallen vorliegen. Sel-

ten finden sich isoliert auftretende, wenige cm große,

massive (tliamnasterioidc unti plocoidc) Formen.

Die Rudisten (meist Vaccinites und Hippitntes) ge-

hören auch hier in die Gruppe der Elevators. Sie sind

zu Clustern zusammengeschlossen; selten treten sie

isoliert auf.

Die wichtigsten Unterschiede beider Assoziationen stel-

len die morphologische Ausbildung der Faunenvertreter dar

(Typ I: kleine, massive Korallenkolonien und isolierte

Elevators; Typ II: buschartig wachsende, feinästige Korallen

und Rudisten-Cluster) sowie die sich daraus ergebende Art

der Vergesellschaftung (Typ I: hauptsächlich lockere An-

sammlung einzelner, isoliert vorkommender Individuen -

meist kein Riffwachstum, selten kommt es zur Entwicklung

von kleindimensionierten Korallen-Rudisten-Mounds; Typ

II: Korallenrasen mit Rudisten-Cluster-Entwicklung von

Buildups mit Battlestone-Charakter).

Daneben finden sich diverse Übereinstimmungen: Die In-

dividuen besitzen überwiegend geringe Größe (hauptsäch-

lich im cm Bereich), geringe taxonomische Diversität (Ko-

rallen mit max. 6 Gattungen pro Vergesellschaftung), gerin-

ge morphologische Diversität (nur plocoide und

thamnasterioide Formen bei den massiven Korallen, haupt-

sächlich Elevators, selten Rccumbents, bei den Ruiiisten).

Bei beiden Vergesellschaftungstypen sind bezüglich der

Korallen nur koloniale Formen von Bedeutung. Solitär-

korallen (es wurden 4 Exemplare in 3 verschiedenen Hori-

zonten nachgewiesen) spielen eine zu vernachlässigende

Rolle. Vergesellschaftungen des Typs I treten innerhalb des

Profils häufiger auf als die des Typs II. Erst in Horizonten

des Profiltops finden sich Vergesellschaftungen des Typs II,

welche dann die des Typs I vtiUständig ablösen.
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Fig. 14: Kor.illen-Rudistcn-Assoziationcn der Brandcnbcrgcr Gos.iu. A: Vcrgcsell-

schattungstyp I, bestehend aus einer lockeren Ansammlung von massiven Korallen und

Elevator-Rudisten. Selten kommt es zur Entwicklung kleindimensionierter Korallen-

Rudisten-Mounds. B; Vergesellschaftungstyp II, bestehend aus hauptsächlich ästigen Ko-

rallen und Rudistcn-Cluster. Boundstone-Bildungcn können häufig beobachtet werden.

Di.skussion

Typ I: Kor.illcn und Rudistcn dieses Assoziationstvps

zeigen starke Anpassung an Wcichsubstr.it (Entwicklung

von Elevators sowie „pcdestal-producing" und „platc-like a

type" Wuchsformen bei Korallen, vgl. auch Kap. 3.6.1 „Zur

Korallcnassoziation"). Daneben spricht das Vorkommen
von isoliert auftretenden Rudistcn und die auffallend gerin-

ge Größe der Individuen für ausgesprochen kurzlebige

Vergesellschaftungen (Masse & Piiiiil' 1981). Legt man die

von Stkuber (1993) anhand von Isotopenstudien ermittelten

Wachstumsgeschwindigkeiten für Rudistcn zugrunde, er-

hält man hier eine geschätze Lebensdauer von durchschnitt-

lich ca. 5 Jahren. Die Korallen zeichnen sich neben ihrem

kleinen Wuchs durch ausschließlich thamnasterioide und

plocoide Formen aus. Da diese Morphot\'pcn mit großer

Wahrscheinlichkeit zooxanthellat waren (z.B. Hubbard

1974; Geister 1984; vgl. auch Barun-Szabo 1994), kann

diese Kleinwüclisigkeit als Folge deutlich eingeschränkter

Lichtverhältnisse gesehen werden, welche die symbionti-

sche Photosynthese-Aktivität herabsetzte. Für die Redukti-

on der Wassertransparenz kann einerseits Suspensionstrübe

angenommen werden. Anciererseits scheint ein hoher

Nährstoffeintrag eine wichtige Rolle gespielt zu haben

(Charakteristika, welche auf ein solches Milieu schließen

lassen siehe Kapitel zur Mikrofazies und Korallenfazies). So

kann infolge eines erhöhten Nährstoffangebotes ein deut-

lich vermehrtes Auftreten an Phvto- bzw. Zooplankton an-

genommen werden, wodurch die Lichtdurchlässigkeit stark

herabgesetzt wurde (Halldck & SCHLAGER1986).

In einigen Horizonten cics unteren Profilabschnitts kann

die Entwicklung von kleindimensionierten Korallen-

Rudisten-Mounds beobachtet werden, welche in jüngerer

Zeit von Sanders (1996) und Sanders & Baron-Szabo

(1997) genauer beschrieben wurden. Danach handelt es sich

um Bildungen innerer Schelfbereiche mit geringer Wasser-

energie und seltenen Sturmereignissen.

Typ II: Dieser Typ der Korallen-Rudisten-Assoziation

der Lokalität Brandenberger Gosau ist in jüngerer Zeit

durch Hoi-i ING (1992) näher charakterisiert worden

( „Atzlriff" ). Innerhalb dieses nur aus Büschen ästiger Kciral-

len und Rudisten-Clustcrn bestehenden Tvps kann ein zv-

klischer Charakter beobachtet werden: Eine initiale Koral-

len-domimerte Phase wircf von Rudisten-dominierten Ge-

meinschaften abgelöst.

Die initialen Korallen-Rudisten-Assoziationen stellen

nach HiiEi iNi; (1992) und Höeling & Baron-Szabo (1995)

Lebensgemeinschaften des tieferen Subtidals cfar. Auch

Masse & Philip ( 198
1 ), Scott et al. ( 1 990), u.a. beobachteten

derartige Vergesellschaftungen nur in äußeren Plattform-

bcreichen. Die sich anschließenden Ablagerungen, welche

durch eine Rudistenvormacht mit dichtgedrängten Indivi-

duen gekennzeichnet werden, assoziiert mit dem Mikro-

taziesbild, sprechen für eine zunehmencie Verflachung des
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Abl.ii;ci'uiii;sr.iumos. Solche Abfolgen scheinen kennzeich-

nend für oberkrct.izische Korallen-Rudisten-Gemeinschaf-

ten des mediterranen Raumes zu sein (z.B. Masse & Piiii il'

l9,Sl;GlMet .il. 1995).

Ergebnis

Brandenbergcr Gosau. Typ I : Es handelt sich um kurzle-

bige Korallen-Rudisten-Assoziationen des küstennahen

Flachmeerbereiches, welche besonders durch regionale Ein-

flüsse (z.B. spezielle Art der Suspensionstrübe) geprägt wur-

den.

Brandenberger Gosau, T\'p 11 : Dieser Tvp stellt Rorallen-

Rudisten- Vergesellschaftungen äulserer (bis innerer)

Plattformbereiche dar, welche korrelierbar mit weiteren Ge-

meinschaften des mediterranen Raumes sind (PeiNS 1977;

Carbone & SiRNA 1981; Gm1984; Camoin et al. 1988; Gm
et al. 1993). Die Entwicklung dieser Vergesellschaftungen

wurde vor allem durch globale Einflüsse (eustatische

Meeresspiegelschwankungen) geprägt.

Faziesbereiche

Korallenarlen
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Formen niil stark einj;eschränkter

Toleran/fahigkeit

(nurgeline, selten mergelig-kalkige Fazies)
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Korallen-

arten
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Die geographische Verbreitung ist im Vergleich zu den

Unterkreidevorkommen sehr eingeschränkt. Die Bereiche

der Besiedelung smd stark auf den zentral- bis südeuropäi-

schen Raumbegrenzt. Mit zcitglcich (Unter-Comac) auttre-

tenden Korallenvorkommen bilden die Kmallcn der

Brandenberger Gosau den Zentralbereich einer raumlich

sehr begrenzten, spärlich entwickelten /.entralcuropäisch-

mediterranen Faunenprovinz (Fig. 15).

korallen-

arttn
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Korallen-
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Flg. 15: Beziehung der Korallen der Brandenbergcr Gos,iu zu zeitgieich (Unter-Conuu) auftretenden Korallenvor-

kommen. Karte verändert nach Barron (1987); Legende siehe Fig. 7.

Microsolena distefanoi (Prever), M. kobyi Prever,

Complcxasty\ieä cf. seriata TuRNsEK, Pleurophyllia sp. 1,

Actmaraea tenuis Morycowa, Fungiaitraea cxigiia (Reuss)

und F. Crespo: (Felix).

Allgäuer Sehrattenkalk

Insgesamt finden sich taxonomisehe Beschreibungen zu

30 Arten aus 28 Gattungen. Neben der Diversltät an Taxa

zeichnet sich diese Assoziation auch durch die Vielseitigkeit

der Wuchsformen aus. So sind zahlreiche spezielle Ausbil-

dungen und Morphotypen verschiedenster Integration zu

beobachten. Besonders das Auftreten der Korallenkolonien

mit „hochintegrierten Polypen" (dazu zahlen h\dno-

phoroide und mäandroide Formen) unterstreichen den

hermatypen Charakter dieser Vergesellschaftung (Fig. 6,

Tab. 7). Bemerkenswert ist die Tatsache, dai^ jede Art mit

ungefähr derselben Anzahl an Exemplaren vertreten ist. Zu-

sammen mit der oft beachtlichen Größe der Individuen wird

auf einen für die Korallen günstigen, über längere Zeiträume

stabilen, vielgestaltigen Lebensraum geschlossen. Die Ein-

beziehung der Stenökie der Korallen verdeutlicht den viel-

seitigen Charakter dieser Vergesellschaftung. So setzt sich

die Korallenassoziation zu gleichen Teilen aus Vertretern

unterschiedlichster Toleranzfähigkeiten zusammen: For-

men, welche bislang nur aus rezifalen Bereichen bekannt

sind, treten in derselben Häufigkeit auf wie sowohl Ubiqui-

sten als auch Korallen, welchen eine „mittlere Toleranz-

fähigkeit" zugesprochen wird (Fig. 16, Tab. 3). Als Folge

langanhaltender günstiger Bedingungen kann die Entwick-

lung von Nischen angenommen werden, in denen sich spe-

zialisierte Formen schliei$lich besser etablieren können und

toleranzfähigste Gruppen keinen Vorteil mehr besitzen. Es

entstand eine Korallenvergescllschaftung, welche ihren Le-

bensraum selbst beeinflusste und prägte.

Brandenberger Gosau

Im Vergleich zu den Korallen des Allgäuer Schrattcnkalks

besitzt die Fauna der Brandenberger Gosau mit 30 Arten aus

23 Gattungen ungefähr gleiche taxonomisehe Diversltät.

Die morphologische Vielseitigkeit ist jedoch stark einge-

schränkt. Bei den Wuchstormen fällt die geringe Variations-

breite der Integrationsypen auf. So finden sich bei den mas-

siven Formen, welche 77 % der Fauna ausmachen, aus-

schlielslich plocoide und tliamnasterioide Morphotvpen

(Fig. 13, Tab. 7). Darüber hinaus sprechen die speziellen

Ausbildungen (z.B. pilzartig wachsend, Rollkorallentvp,

Kleinwüchsigkeit, usw.) assoziiert mit dem Mikrofaziesbild

für eme starke Beeinflussung durch instabiles Weichsubstrat

und reduzierte Lichtverhältnisse. Unter diesen für die Ko-

rallen offensichtlich schwierigen Bedingungen entwickelten

sich kurzlebige, meist in lockeren Verbänden auftretende

Vergesellschaftungen. Auch die sehr unausgewogene Vertei-

lung im Auftreten der einzelnen Taxa spricht für problema-

tische ökologische Verhältnisse. So wird fast ein Drittel der

Fauna (30 %) von nur zwei Formen, den plocoiden Korallen

Agdthelia asperclla Reliss und Actmacis martimana

d'Orbicny, gebildet. Die Einbeziehung der Stenökie zeigt,

dal? in der Brandenberger Gosau den Ubiquisten eine ent-

scheidende Bedeutung zukommt. Mit SO % prägen sie die

Korallenassoziation (Fig. 16, Tab. 6), wodurch die Verge-

sellschaftungen den Charakter von Piomergemeinschaften

erhalten, bei denen hauptsächlich ]ene Formen erfolgreich

waren, welche auf rasch wechselnde Umwelteinflüsse am

besten reagieren konnten. Dies spricht dafür, daß die Koral-

len stark von ihrem Lebensraum beeinflulst wurden.

Paläobiogeographie

Die Korallen des Allgäuer Schrattenkalks weisen enorme

paläogeographischc Verbreitungen auf und lassen enge Be-

ziehungen zu Korallenvorkommen des gesamten tethyalen

(besonders des nordtethyalen) Raumes erkennen, wobei mit

Faunen des osteuropäischen Gebietes bis zur Schwarzmeer-

region die gröfken Übereinstimmung bestehen. Beziehun-

gen der Korallenfauna der Brandenberger Gosau zu weite-

ren Kcirallenvorkonimen betreffen hauptsächlich Vergesell-

schaftungen des zentral- bis siideuropäisclien Raumes.
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1985 Agatheli.i jspcrcILi Rcuss - Li.io & Xi.i: 152-153, Tat. XI,

Fig. 6a, h.

V 1989 Agcithflhi iispcrcILi Rl uss - HoFUNi,: 55.

V 1992 Ägatheha aspcnILi Rtuss - El IA^(>\ A: 405, Taf. VI, Fig. 1.

1994 Agathelm asperella Ri uss - LiAu & XiA: 69, Taf. V, Text-

Fii;. 43 a-c.

Dimensionen: dl; 2,8-5,5 mm
d: 4,5-8 mm
c-c: 4-7 (-9,5) mm
s: 6+6+12+S^

Beschreibung: Die Kolonie ist massiv, plocoid mit z.T.

erhabenen Koralliten. Die Knospung ist extracalicinal. Im

Querschnitt sind die Poh'pcn rund bis oval. Sie werden

durch ein blasiges Coenenchym miteinander verbunden. Bei

Kolonien mit reger Knospungstätigkeit smd die Kelche sehr

engstehend, ihre Form oft breit elliptisch und meist 2-3 mm
im Durchmesser. Septen, die als Costae in die Penthek ge-

hen, sind m 3 vollständigen Zyklen entwickelt. Sie sind

kompakt und lateral mit meist feinen, z.T. ausgel.ingten,

Granulae besetzt. Ihre inneren Enden weisen hin und wie-

der Auriculae auf. Ein beginnender 4. Zyklus ist nicht costat

und bevorzugt nur dornenartig ausgebildet. Die Columella

kann fehlen, rudimentär oder schwach bis deutlich entwik-

kelt sein. Oft ist sie jedoch trabekulär oder lamcllar und

steht häufig mit den trabekulären Verlangerungen der Sep-

ten des ersten Zvklus in Verbindung. Durch Verschmelzung

der Costosepten im peripheren Bereich kann es zur Bildung

einer Pseudothek kcTinmen. Die unregelmäßig entwickelte

Endothek besteht aus dünnen tabulaten und konvexen

Dissepimenten. Die Wand ist parathekal. Die Mikrostruktur

zeigt runde isolierte oder zu axialen Linien angeordnete

mittelgroße bis große Trabekel.

Anmerkung: Verschiedene Bearbeiter (z.B. DiETRK h

1926) gründen die artliche Differenzierung von Agathclid

auf die Kelchgroße. Jedoch bereits F];i ix (1903), wie später

auch OpPhNHEiM (1930), dokumentierte die erhebliche Va-

riationsbreite der Kelchgrölse und erkannte, „dal5 es nicht

statthaft scheint, daraui Varietäten zu gründen."

Material: 24 herausgewitterte Kolonien (At 1, KA3-2a,

KA3-5, KA3-7, KA3-12, KA3-I3, KA4-1, KA-A, KA-K,
KA-N, B3/9, B5/15, B6/10, B7, BI3, 23C/I; 23C/III; 23C/

IV; 23C/IX; 24- 1 /2, 24- 1 /3, 24- 1 /7; 35/XII; 35/XVI).

V o r k o mmc n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Lokalitäten des

Gosaubeckens (Nefgraben, Wegscheidgraben, Edelbach-

graben. Hofergraben, Pass Gschütt, Brunstkich,

Gschröfpalfen, Schattauer), Gosau-Fm. (Rigausbach,

Scherergraben, Piesting), Hauterive der Krim, Barrcme-Apt

von Tansania, Alb-Cenoman von Tibet, Ober-Cenoman bis

Unter-Turon der Tschechischen Republik, Santon-Gampan

der Slowakei, ? Maastricht von N-Spanien.

Agdthclia sp.

In Dünnschliffen aus dem Protil Brandenberger Gosau

finden sich z.T. Fragmente und Anschliffe einzelner

Polypare oder Kolonien \on Agathclia. Eine artliche Zu-

ordnung ist jedoch nicht möglich.

Material: (KA2-4; 23C/XXI; 48/V; 48/XXI).

V o r k o m me n : Brandenberger Gosau.

Gattung //t7:oi.oe?;w Etaliain, 1858

Typusart; Heliocoema vaiuxbilts Etallon, 1858

(Holotyp verschollen)

Jüngste Untersuchungen durch Beal:\'ais (1994) ergaben,

daß der Holotyp von Hchocoenia verschollen ist. Sie stu-

dierte zahlreiche Originale verschiedener Kollektionen und

gelangte so zu einer überarbeiteten Gattungsdiagnose; „Ko-

lonie plocoid; Poivpare klein, durch eine blättrige Perithek

verbunden; Radiärelemente sind Costosepten, angeordnet

in bilateraler Symmetrie, meist durch die in der

S\nimetriachse abgeplattete Columella betont; Costosepten

hevorspringend, zum Wandbereich verdickend und sich in

den Penthekalbereichen verlängernd; ... Septeninnenränder

von S| sind mit Auriculi versehen, welche mit denen der

Stylina identisch sind; im Querschnitt sind die Septeninnen-

ränder oft rhopalciid, claviform oder T-formig, die übrigen

Septen sind bicuneiform; Interpolvpare Septenteile besitzen

keine Verlängerungen zum Axialbereich und treten in dop-

pelter Anzahl wie die calicinalen Septen auf; ..."

Beschreibungen, welche die besondere Entwicklung so-

wohl der Septen, als auch der Wände von Hcliococnta ver-

deutlichen, lieferte Roniewicz (1966: 202 ff.); „Die Radiär-

elemente treten in 2 Ausbildungen auf:

a) vorragende Costosepten, bicuneiform, in Wandnähe

verdickt, als dünne Rippen oder Granulae in die Perithek

verlängert;

b) interpolypare Elemente ... im allgemeinen als dünne

Costae- oder Granulaereihen entwickelt; in der Perithek,

ausgenommen des sehr kelchnahen Bereiches, lösen sich die

Septen in Trabekel mit chaotischer Anordnung auf. Daraus

resultiert eine Perithek mit sehr undeutlich rippenartiger,

oder sehr oft, granuliert erscheinender Oberfläche. Die

Enefothek wird aus tabuloiden Elementen aufgebaut, welche

das gesamte Lumen einnehmen. Die Perithek besteht aus

einer feinen, vesikulären Exothek einerseits, sowie auch aus

Costal-Trabekeln, deren vertikale Entwicklung sieh im Ver-

lauf des Koloniewaehstums verändert ... Das spongiöse

Dissepiment-Gewebe ist verwitterungsanfällig, worauf sich

der schichtige Aufbau der Perithek aus Zonen unterschiedli-

cher Widerstandskraft gründet."

Der Einteilung KiiBVs (1881) folgend, spaltet Rdniewicz

(1966; 1976) diese Gattung gemäß der Ausbildung der

Septenzykicn in drei Untergattungen {HexahcUocoenia,

Octdhehococnid und DccdhchoLOcnia). Aufgrund der stark

schwankenden Ausbildung des Septalapparates in den

Koralliten innerhalb derselben Kolonie akzeptierten

Errknst (1990; ISlff.) und Bhauvais (1994) diese Einteilung

nicht. Auch hier wird einer derartigen Differenzierung in

Untergattungen nicht entsprochen.

Mit der Begründung der granulierten Perithek transferier-

te RoNiKWicz (1976; 59) die Gattung Hcliococuia in die

Euheliidae Vaughan & Wells 1943. Spätere Untersuchun-

gen des Originalmaterials verschiedener Hclwcocnia-Anen

veranlaßten Bl AL'VAls (1994), diese Gattung in die Familie
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Ag.ithcliid.ic L. & M. Bkalvais zu stellen. Als wichstigste

Gründe führt sie die spezielle Entwicklung der Perithek

sowie die der Septen .in.

Hcliococnta carpathica Morycovc'a, 1964

Taf. 2, Fig. 4

V* 1964 Heliocoenia carpathica : Mc.irvco'x.a,: 42-44, T.if. VI, Fig.

3, T,if. VII, Fig. 4, 5, Tat. VIII, Fig. 1 a-c, 2, Tat. XI, Fig. 3,

Text-Fig. 5.

1980 Heliocoenia carpathica Morycowa - Kuzmichfva, in

CmRNin et al.: 93-94, Tat. XXXIV, Fig. 5.

1981 Heliocoenia carpathica Mür-iCOVCA - Turnskk &
MiH.\jLüvic: 11-12, Taf. 4, Fig. 1-3.

1995 Heliocoenia carpathica Mlirvcowa - LdstR: 44.

Dimensionen: d (gesamt): 2,5-3,5 mm
d (ohne Perithek): 1,5-2 mm
c-c: 2,5-4 mm
s: 20-24 (26)

Costac: bis ca. 48

Beschreibung: Die massive, plocoide Kolonie besitzt

runde bis leicht elliptische Korallite. Die kompakten,

noncontluenten und ott feinen Costosepten treten in meist 3

kompletten Z\klen sowie hexamerer Anordnung auf. Late-

ral besitzen sie feine Granulae. Die 6 Septen des ersten Zy-

klus reichen oft weit in den Axialraum, wo sie sich selten mit

der kurzen, lame'laren Columella verbinden. Die 6 Septen

des zweiten Zyklus erreichen V, des Kelchdurchmessers und

z.T. auch fast gleiche Länge wie die ältesten Septen. Jüngste

Septen sind als feine und kurze Dornen erhalten. Die

Endothek wird aus subtabulaten Dissepimeneten gebildet.

Die Exothek besteht aus vesikulären Dissepimenten oder ist

kompakt. Die Wand ist septothekal. Mikrostrukturelle Bil-

dungen sind nicht erhalten.

Anmerkung: Bezüglich Kelchdurchmesser und Ab-

stand der Reichzentren ergeben sich große Übereinstim-

mungen mit der Form Heliocoenia coralltna KüBl, welche

jedoch deutlich höhere Anzahl an Septen (32) sowie Costae

(64) aufweist. Das hier beschriebene Material stimmt mit der

Originaldiagnose von MoRYCOWA(1964) sehr gut überein.

Eine möglicherweise synonyme Form stellt Heliocoenia

vadosa (Pocta) dar. Nach der Auffassung von EliAsova

(freundl. mündl. Mitt. 1996) bestehen die grölken Unter-

schiede in dem etwas größeren Kelchdurchmesser und den

unregelmäßiger ausgebildeten Septen bei H. vadoia.

Material: 5 Kolonien im Gesteinsverband (GL-257a;

MER-8;MER-10;WS51-HI;ME 158).

V o r k o 1 Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Barreme bis Unter- Apt der

polnischen Karpathen, SW-Ukraine und L-Serbien, (?) Apt

von Griechenland.

Familie Stylinidae d'Orbignv, 1851

Gattung Eohydnophora Yabe & Eguchi, 1936

Typusart: Eohydnophora toiaemis Yabe & Eguchi,

1936

Originaldiagnose aus Yabe & Eguchi (1936: 142):

„Corallum wie H\dnophora\ unterscheidet sich jedoch

durch das Auftreten von horizontalen Dissepimenten."

Nachfolgende Bearbeitungen (z.B. Morvcowa 1971) erga-

ben einerseits weitere Unterschiede zwischen diesen beiden

Gattunizen, besonders bezüijlich der Mikrostruktur, sowie

Gattung Polyparanord-

nung
Wand Endothek Columella Mikrostruktur Familie

Hydnophora
FISCHER von
WALDHEIM

septo-,

septoparattiekal

und/oder
parattiekal

parietal,

sctiwach

entwickelt

Faviidae

Eugyra
FROMENTEL # septottiekal keine Faviidae

Myriophyllia

d ORBIGNY
septothekal styliform

(-substyliform)

Faviidae

Pseudomyrio-
phyllia

MORYCOWA

parattiekal

(selten

septoparattiekal)

parietal

(ersctieint aber

oft styliform oder

als kleine

Lamelle)

Faviidae

Eohydnophora
YABE& EGUCHI

septottiekal

(selten

septoparattiekal)

keine Stylinidae

Felixigyra

PREVER
V#'V^ JH septottiekal keine Stylinidae

Tab. 12: Gegenüberstellung einiger hvdnophoroider und mäandroider Gattungen (stark verändert nach Mdriowa ( 1971)).
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andererseits auch große Ähnlichkeit mit den Gattungen

Eiigyrd Fromentei. und Fclixigym Prkver (Tab. 12). Die

wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zur Gattung

Hydnophora stellen die Ausbildung der Wand dar, welche

bei letzterer septo-, septoparathekal und parathekal ist (bei

Eohyd>iopJ)ora überwiegend septothekal, selten septo-

parathekal) sowie in einer unterschiedlichen Art der

Scptalornamentierung (zahlreiche, feine, spiniforme

Granulae bei Hydiiuphora; unregelmäßig auftretende, m
Form und Größe variierende Granulae hei Eohydnophora).

Eohydnophora ovalis Masse & Morycowa, 1994

Tat. 3, Fig. 1,3

•" 1994 Eohydnophora ovahs : Masse & Morycowa: 440-442,

T,if. 1,1-c, 2a-c, Text-Fig. 4A-D.

Dimensionen: Länge (Collis): 1-3,5 mm
d(Collis):(0,7) 1-1,8 mm
s/Collis:3-15

s/mm: 5-6/2

dis/mm: 4-5/2

Beschreibung: Die bis 10 cm große, massive, mäandro-

hvdnophoroidc Kolonie besitzt kurze, isolierte Collines.

Die Septcn sind costat, kompakt und lateral mit feinen

Granulae besetzt. Häufig erscheinen nur Septen erster Ord-

nung, welche an ihren freien Enden manchmal claviform

verdickt sein können. Kurze und dornenartige Septen zwei-

ter Ordnung treten sehr unregelmäßig verteilt auf. Eine

Columella fehlt. Die Wand ist septo- bis septoparathekal.

Die Endothek besteht aus tabulaten und z.T. vesikulären

Dissepimenten. Die Mikrostruktur zeigt die Entwicklung

von einfachen, vorwiegend mittelgrolsen Trabekeln, welche

als leichtgeschwungene Medianlinien erscheinen können.

Stellenweise sind sie zick-zack-förmig angeordnet, wodurch

z.T. Ähnlichkeiten mit der Bildung von divergenten Tra-

bekeln entstehen können.

Material: 5 Kolonien im Gesteinsverband (BA-la; BA-

2a-I, b; MER-27; MAT217-CII; OG296).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Unter-Apt von Frankreich.

Gattung Fclixigyra Prever, 1909

Typusart: Fclixigyra deangelisi Prever, 1909

Originaldiagnose aus Prever (1909: 118-119): „Konische

Form mit konvexer Oberfläche; Calicen eher elliptisch; ...

direkt durch die Wände verbunden; Calicen an ihren Enden

durch laterale Fortsätze miteinander verbunden, so daß sie

zick-zack-geformte Kämmebilden; eine vollständige Serie

von Calicen erscheint wie eine Gebirgskette, mit tal-

ähnlichen Ebenen dahinter; Serien z.T. konfus und unregel-

mäßig entwickelt; die Wand ist eher dick; Septen wenig

zahlreich und gerade; die der ersten Ordnung erscheinen gut

entwickelt, ihre Enden geschwollen; die der zweiten Ord-

nung sind wenig ausgebildet; Septen dritter Ordnung kaum

vorhanden; meist sind 6-8 Septen zu beobachten; Traversen

zahlreich, nicht sehr dick, subhorizontal, subequidistant ..."

Felixigyra patruliusi patruliusi Moryccjwa, 1971

Taf. 2, Fig. l,Text-Fig. A, B

v~" 1971 Fclixigyra patrtiliiist patriiluisi : MciRYCOVi A: 62-64, Taf.

X, Flg. 1-4, Taf. XI, Fig. l,Te.xt-Fig. 18.

199S Fclixigyra patruliiisi Morycowa - LostR: 45.

Dimensionen: Länge (Collis): (1) 1,5-4 (5) nnn

c-c (Collis): (0,7) 1-1,5(2) mm
s (Collis): 7-23

s/mm: 4-6/2

B e s c h r e I b u n g : Die massive, wenige cm bis mehrere dm
große, li\ diiophoroide bis submäandroide Kolonie ist mit

Polyparen, welche in meist kurzen, sinuosen Serien stehen,

besetzt. Die Costoseptcn sind kompakt, lateral mit wenigen

spimformen Granulae besetzt und in 1-2 Ordnungen ent-

wickelt. Ihre axialen Enden können claviforme Verdickun-

gen aufweisen. Selten sind Septen einer beginnenden 3. Ord-

nung zu beobachten. Die Serien weisen z.T. Verzweigungen

auf, welche sich in unterschiedlichen Positionen und Win-

keln abspalten (Fig. 17B). Diese Art der Vermehrung wird

hier als .laterale Knospung' bezeichnet. Späte Stadien dieser

Vermehrung werden dadurch angezeigt, dal5 benachbarte

Serien direkt durch Septen oder auch durch laterale Fort-

sätze verbunden sind (Fig. 17A). Die Endothek besteht aus

langen tabulaten und wenigen vesikulären Dissepimenten.

Eine Columella fehlt. Teilweise sind zwischen den

Polyparreihen laterale Septentortsätze in unterschiedlicher

Entwicklung erhalten, welche wie Columellarbildungen er-

scheinen. Die Wand ist septothekal. Die Mikrostruktur be-

steht aus einfachen kleinen bis mittelgroßen Trabckeln.

Material: 7 freigewitterte Kolonien (WS 51-D; MRB;
ME 158-GII: MAT217-DII; OG226b-II; MER-23; L-3).

Vorkommen : Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Unter-Apt der rumänischen

Karpathen und Griechenland.

Familie Cyathophoridae Vaughan & Weees, 1943

Gattung Cyathophora MiCHEl IN, 1843

Typusart: Astraea bourgueti Dukknce, 1826

Eine überarbeitete Gattungsdiagnose liefert Geyer (1954):

„Corallum plocoid und massig. Polypare dicht gedrängt

und kaum hervorragend. Kelche durch costate und tabulate

Perithekalstrukturen verbunden; Septen gut ausgebildet, je-

doch sehr kurz; Columella nicht \orhanden; tabulate

Dissepimente stark ausgeprägt."

Als wesentliche Merkmale nennen MoRYCOWA(1971: 41)

und RoNlEWicz (1976: 44) die mehr oder weniger tabulate

Endothek sowie die kurzen Septen.

Anmerkung: In einer Revision faßt LöSER (1994: 8-10)

die Gattungen Cryptncoenia, Psendocoenia, Orhignycoenia

sc^wie auch Cyathophora p.p. als Svnonvme von

Adclocoenia d'Orbigny auf. Aufgrund verschiedener Un-

klarheiten, welche sich innerhalb der Durchführung der Re-

vision ergaben, wurcfe sie für bedenklich gehalten (ausführ-

liche Diskussion siehe Baron-Szabo & Berte ing 1995).

Neuere Untersuchungen durch Baron-Szabü & Bertling
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2 mm B
Flg. 17: Felixigyiu patriiliusi patniliusi Morycowa: A: durch Septen und/oder laterale Fortsätze verbundene Serien.

B: Entwicklung von Verzweigungen, welche sich auf vielfältige Weise von den Serien abspalten können. Diese Art der

Vermehrung wird hier als „laterale Knospung" bezeichnet.

(1996) zeigten, daß die Voraussetzungen für die Benennung

eines Neotvps in diesem Fall nicht gegeben sind.

Adelocoenia wirci weiterhin als nom. dub. und die oben

genannten Gattungen als weiterhin taxonomisch unabhän-

gig betrachtet.

Cyathophora haysensis Wells, 1932

Taf. 3, Fig. 5

V» 1932 Cyathophora hdyu-nesn Wells: 237, Tat. 30, Fig. 4, Taf.

32, Fig. 5.

1944 Cyathophora hayionn Wllls - Wllls: 433-434, Taf.

69, Fig. 5, 6.

pars 1964 Cyathophora sleinmanm Fritzschl - Morycow.»i: 24-

25, Taf. III, Fig. 2a, b, Taf. V, Fig. 2, 3.

1988 Cyathophora steinmann: Fritzsche - Kuzmicheva, in

a'liev et al,: 155-156, T.ü'. I, Fig. 2a, b.

V 1993 Cyathophora steinmatini Fritzsche - Baron-Szabo:

155, Taf. l,Fig. 4.

Dimensionen: d: 2,5-3,2 mm
c-c: 2,5-4 mm
s:(16) 18-22(24)

Beschreibung: Die massive, plocoide Kolonie besitzt

rundliche Korallite. Die kompakten Costoscpten sind in 2-3

Zyklen in 6er Systemen entwickelt sowie sehr kurz und

dornenartig. Älteste Septen erreichen maximal '/^ des Kelch-

durchmessers. Eine Columella fehlt. Die Endothek besteht

aus langen, tabulaten bis leicht gebogenen Dissepimenten.

Kurze vcsikuläre Dissepimente formen die Exothek. Die

Wand ist para- bis septothekal. Die Mikrostruktur ist nicht

erhalten.

Anmerkung: In seiner Arbeit von 1944 korrigierte

Wi LLS die Originalbeschreibung seiner 1932 aufgestellten

Art. Irrtümlicherweise hatte er dort die Anzahl der Septen

mit 10-12, anstatt 20-24, angegeben.

In der Literatur der letzten Jahrzehnte wurden Exemplare

zu Cyathophora iteinmanni FRITZSCHE gestellt, die sich in

ihren Dimensionen jedoch z.T. erheblich von dieser Form

unterscheiden. FRITZSCHE (1924) gibt für seine Art einen

Kelchdurchmesser von IV^ - 2 mm, eine Septenzahl von bis

zu 24 sowie einen Kelchabstand von 2- (?) 3 mman (in

einem offensichtlichen Druckfehler steht dort allerdings 2-2

mm). Fritzsche betont ausdrücklich, daß für C steinmanm

die kleinen Kelche ein wichtiges Merkmal darstellen.

Morycowa (1964), Kuzmicheva (1988) und Baron-Szabo

(1993) beschreiben Formen mit deutlich größeren Dimen-

sionen. So gibt Baron-Szabo einen Kelchdurchmesser von

2,5 mmund einen Kcichabstand von 4 mman; Kuzmicheva

dokumentiert Formen mit d: 2-4,5 mmund c-c: 3,5-6 mm.

Dadurch ergeben sich große Übereinstimmungen mit C.

haysensis Wells. Morycowa (1964) stellt Exemplare von

zwei verschiedenen polnischen Lokalitäten zu C.

steinmanm. Während die der Lokalität Jastrzebia-

Trzemesna große Ähnlichkeiten mit C. haysensis aufweisen

(d: im Mittel 2,5-3,2 mm, c-c: im Mittel 3,5-5 mm, s: 12-24),

gehören die Stücke der Lokalität Wozniki nicht hierher (d;

2-4 mm, c-c: 3,5-6 mm, s: 24-30).

Material: 1 Kolonie im Gesteinsverband (BA-7cIII).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.
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Weitere Vorkommen: Hautcrive-Barreme von Po-

len, Unter-Barreme von Turkcstan und des Kaukasus,

Barreme von Aserbeidschan, Obcr-Apt bis Unter-Alb von

Venezuela und Spanien, Unter-Alb \ nn Texas.

Cyathophora miyakoensis (EgulHI, 1936)

Tat. 3, Fig. 4, 6

' 1936 Miyakupvra miyakoenm : Ei.ucili: 72, Tcxt-Fig. 4, 4.i.

1964 Cydtbophora minima Etallon - Morvcowa: 22-23, T.it.

III, Fig. U, b, Taf. V, Fig. 4.

1976 Cyathophom miyakoemu (Eguchi) - TuRNshK, in

TuRNsEK & Buser: 47-48, 74, T.if. 1, Fig. 3-5.

V 1979 Cvalbophoni M. miyakooim (Eguchi) - Scholz: 55-56,

Tc-xt-Fig. 43.

Dimensionen: d: 0,8-1,5 (2) mm
c-e: 1,8-2,5 mm
s:8-12

Beseh reibung: Die massive, plocoide, z.T. domartig

gewachsene Kolonie ist allseitig von zahlreichen Koralliten

besetzt. Die langen Kelche besitzen einen sehr kleinen

Durchmesser. Die sehr kurzen, dornenartigen Septen sind

kompakt und in maximal 2 kompletten Zyklen entwickelt.

Eine Columella fehlt. Die Endothek besteht aus langen,

tabulaten Dissepimenten. Die Exothek wird aus kurzen

vesikulären Dissepimenten gebildet. Die Wand ist eme dün-

ne Parathek (selten Septothek). Die Mikrostruktur ist nicht

erhalten.

Material: 1 Kolonie im Gesteinsverband (BA-2b-II)

und 1 großteils treigewitterte Kolonie (MER-9).

V o r k o mme n : AUgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Barreme bis Unter- Apt von

Polen, Urgc)n von Japan und Slowenien.

Familie Cladophylliidae MuRYcow A & Roniewicz, 1990

Gattung Cladophyllia MiLNE-EuWARUS& Haime, 1851

Typusart: Lithodendron dichotomiim GoEDFUSS, 1826

Synonyme: Schizosmilia Kt>B"i, 1888; Schizonuiliopsn

Beauvais, 1963.

Eine völlig überarbeitete Gattungsdiagnose lieferten

MoRYCowA & Roniewicz (1990: 167 ff.): „Phaceloid;

2 mm

Abc
Iig. 18; Stadien der Polyp.irtcilung am Beispiel der CLidophyllui

minor Beauvais, 1975: A: Initialstadium, charakterisiert durch das

Verschmelzen zweier gegenüberliegender Septen; B; Fortgeschrit-

tenes Stadium mit neuen Septen auf der Wandoberfläche entwik-

kelt; C: Spätes Stadium mit medianer Wandlinic und beginnender

Abschnürung beider Korallite voneinander (nach Morvcowa &
Roniewicz 1990).

Kiirallite frei; zeitweise mit den Wanden verbunden; Ver-

mehrung durch ,septal division', eme besondere Form der

intratentakulärer Teilung (zwei gegenüberliegende Septen

verbinden sich; die beiden dadurch entstehenden

Korallithälften entwickeln sich zu eigenständigen Polyparen

und verzweigen sich dichotom, siehe Fig. 18); Symmetrie

radial oder radiobilateral; Korallite subzirkulär im Quer-

schnitt; Außenkante der Korallite scharf; Septen nonexsert;

Septenseiten mit kleinen und scharf begrenzten Granulae

besetzt; innere Septenenden besitzen regclmäf?ige,

auriculäre Zähnchen; interseptale Anastomosis vorhanden;

Columella trabekulär; Endothek besteht aus tabuloiden

Dissepimenten und vollständigen Ringen aus großen peri-

pheren Dissepimenten; Septothek dick mit im Querschnitt

faltig auftretender Oberfläche; Trabekeldurchmesser zwi-

schen 30 und 80 pm."

Cladophyllia zeigt größte Ähnlichkeit mit der Gattung

Apodadophyllia Morvcowa & Roniewk z, 1990. Eine Ge-

genüberstellung beider Formen gibt Tab. 13.

Cladophyllia cf. rollieri (KoBV, 1888)

T.if. 9, Fig. 4; Text-Fig. A, B, C
--

1 888 Schizdsmilid rulhcri : K. un : 436 ff., T.if. 1 1 4, Fig. 4.

V 1972 Schizmmilui rallicri K( iBI - TurnSek S. 44, 100, Taf. 25,

Fig. 3,4.

V 1976 Schizosmilh! rollicii KtiBV - Roniewicz: 1 10, Taf. III,

Fig. 5 a-c.

Tafel 1

Fig. 1: Agathella aspeiella Relss. Orientierter Querschnitt. Probe: KA3-5; Maßstab: 3 mm.

Fig. 2; Dimorphastraea glomerata Reuss. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (KA3-9); Malsstab: 10 mm.

Fig. 3: Äg.ithcita aspcrella Reuss. Längsschnitt; Brandenberger Gosau (KA3-5); Maßstab: 6 mm,

Fig. 4: Dimurphuitraea glomerata Ri uss. Querschnitt leicht oblique; Brandenberger Gosau (K.A3-9); Maßstab: 7 mm.

Fig. 5: Agathelia asperella Reuss. e)nentierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (B7); Maßstab: 6 mm.

Fig. 6: Dimorphastraea glomerata Reuss. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (KA3-9); Maßstab: 4 mm.
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Gattung

Merkmale
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Unterordnung Heterocoeniina M. Beauvais, 1982

Familie Heterocoeniidae Oppeniu im, 1930

G.ittuiit; Hctcrococnia Milni-Edwards & Haime, 184S

Tvpusart: Lithodcndrou cxigiiiin! Mkhelin, 1847

Svnon\mc: Stylina MumuN, 1841; Luhodendron

Michelin, 1845-47, partim; BactlLtstraed Quenstedt, 1881;

weitere Synonyme siehe Bl auvais (1982, Bd. III: 8).

Gattungsdiagnose nach Miene-Edwards & Haime (1848/

49: 308): „... Polypen besitzen eine dicke Wand und werden

durch ein reichliches Coenenchym yerhunden; Oberfläche

und Blätter sind mit Körnern besetzt; Vermehrung durch

laterale Knospung; Korallite mehr oder weniger vorsprm-

gend, in der Regel rund; kerne Columella; Lamellen nur m
3er Systemen entwickelt, am Rande hervorstehend; keine

Pali." Als weitere besondere Merkmale heben die Autoren

die stets geringe Septenzahl und die Entwicklung eines kräf-

tigen Hauptseptums hervor.

Von späteren Bearbeitern (Feei.x 1903; Janensch 1903;

Opi'I NHi IM 1930; Ai i oiii au 1952; Beauvais 1982) wird die

Gattungsdiagnose um weitere Merkmale ergänzt:

„Septalapparat in bilateral-symmetrischer Anordnung ent-

wickelt; Hauptseptum lang mit aufgeblähtem axialen Ende;

Septcn bestehen aus senkrecht zu ihren Seitenflächen ste-

henden Trabekeln, welche die Granulae bilden."

Während AlloilEAU (1952: 609) sowie, ausgehend von

der Originaldiagnose, auch Weees (1956) noch eindeutig

von der Septalentwicklung in 3er Systemen sprechen, findet

sich in verschiedenen nachfolgenden Beschreibungen von

Hctcrocoaiid eine Ausbildung der Septen auch in 6er Syste-

men (z.B. Beauvais, 19S2, Bd. III: 8ff.).

Hetcrocociua provincialis (Mii i ieein, 1841

)

Taf. 2, Flg. 2, 3

'' 1841 Stylina provincialis : Michelin; 26, Taf. VII, Fig. 8.

1849 Heterocoenta provincialis (Michei.in) - MiLNK-

Ei)\x ARI1S & Haimi : 30y.

? IS34 Hctcrococnia provincuiUi (Miciii i in) - Ri-uss: 100,

Taf. X, Fig. 3, 4.

*"

1857 Hctcrococnia provincialis (Michelin) - Milne-

Ei)W,\Ri)s & Haime: 285.

1873 Hcxasmitia fcrrxi : Fkomentei : 423-424, Taf. 95, Fig.

1-lc.

1879 Hctcrococnia provincialis (MlCHU in) - Fromi-ntel:

498, Taf. 125, Fig. la-c.

non 1881 Hctcrococnia provincialis : Qufnstedt, Bd. IX: 903,

T.if. 178, Fi" 32.

V 1903 Heterocoenia provincialis (Michki in) - Janensch: 486

ff., Taf. XXV, Fig. 1-7.

? 1903 Hctcrococnia provincialis (Mi<;hi i in) - Felix: 234,

Taf. XIX, Fig. 1 1

.

1914 Hctcrococnia provincialis (MicHEi in) - Felix, pars 7:

153.

1930 Hctcrococnia provincialis (MiCHEi in) - Oppenheim:

265-267,Taf. XXXI, Fig. 16, 16al932.

V 1932 Hctcrococnia (?) hilli : Wells: 253-254, T.if. 31, Fig. 8,

Taf. 32, Fig. 4.

19S0 Hcxasmilia fcrryi Fromentel - Vioal: 29-31, Taf.

Vlll, Fig. IS.

V 1996 Hctcrococnia provincialis (Micheein) - Wilmsen: 361.

Dimensionen: d: 2-2,8 mm
c-c: 3-6 mm
s: 1-6(4-5)

Beschreibung: Die subfasciculate bis plocoide Kolonie

besitzt meist hexa- oder polygonalen Korallite. Die Septen

sind kurz, oft dornenartig oder rudimentär erhalten, jedoch

häufig exsert. Eine bilaterale Symmetrie des Septalapparates

sowie Septen in 3er Systemen können vielfach beobachtet

werden. In der Regel ist maximal ein Septenzyklus entwik-

kelt. Selten gibt sich ein beginnender zweiter Zyklus zu

erkennen. Ein Hauptseptum ist fast ausnahmslos vorhan-

den. Häufig reicht es bis in den Axialraum, kann dort

claviform verdickt sein und somit die Existenz einer

Cohimclla vortäuschen. Eine Columella fehlt. Die

Endothek besteht aus unregelmäßig vorkommenden, dün-

nen, vesikulären Dissepimenten. Die Wand ist eine dicke

Septo- bis Septoparathek, stellenweise ist eine Stereozone zu

erkennen. Durch ihre teilweise unregelmäßige Ausbildung

können die Polypen einen rundlichen oder polygonalen

Querschnitt erhalten. Die Exothek besteht aus blasig-

grobvesikulären Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist nicht

erhalten.

Anmerkung: Bezuglich der arthchen Differenzierung

von Hctcrococnia herrscht in der Literatur Unklarheit. Die

Abgrenzung einzelner Arten kann z.T. kaum nachvollzogen

werden. Bereits Turnsek (1976) wies auf die Revisions-

bedürftigkeit dieser Gruppe hin. Die vielfach herangezoge-

nen Merkmale, wie stark die Oberflächenkörnelung ist und

wie weit die Kelche die Stockoberfläche überragen, ist nicht

spezifisch, sondern wird von ökologischen Faktoren kon-

trolliert, wie z.B. der Stärke der Wellenenergie (Abbott

1975). Dieselbe Problematik ergibt sich durch eine von Fe-

lix (1903) und später durch Oppenheim (1930) erweiterte

Gruppierung der Heterocoenia-Anen nach ihren morpho-

logischen - also von der Ökologie abhängigen - Strukturen

Tafel 3

Fig. 1: Eohydnopbora ovalis Masse & Morvcowa. Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (BA-2b); Maßstab: 3 mn

Fig. 2: Hydnophora styriaca (Michelin). Querschnitt leicht oblique; Allgäuer Schrattenkalk (GL 253b); Maßstab: 3 mm.

Fig. 3: Eohydnopbora ovalis Masse & Morvcowa. Längsschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (BA-2b); Maßstab: 3 mm.

Fig. 4: Cyathophora miyakocnsis (Ecucili). Querschnitt oblique; Allgäuer Schrattenkalk (BA-2b-II); Maßstab: 3 mm.

Fig. 5: Cyathophora hayscnsis Wttis. Querschnitt leicht oblique: Allgäuer Schrattcnkalk (BA-7cII); Maßst.ib: 3 mm.

Fig. 6: Cyathophora miyakocnsis (E(,Li< in). Längsschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (BA-2bTI); M.ißstab: 1 mm.
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(Einteilung in „Plattenförmige Hetcrocoenien" und „Baum-

bis Strauchförmigc Hetcrocoenien"). Weitcrc Verwirrung

sorgte die Schaffung systematischer Uni\larhcitcn sowie di-

verser Homonvme, wie z.B.:

Heterocoenm provmaalis (Michelin, 1841),

(1849 durch Milne-Edwarüs & Hmmerevidierte Stylina

provincidlis)

non Hcterocoeniä provincialis QuENSTEDT, 1881 sowie

Heterocooud dcndroida Reuss, 1854

non Hcterocoeniii denäroides Fromentel, 1870.

Feli.x (1903: 231) revidierte einen Teil von Hcterocoenia

grandis Reuss, 1854 und faßte diese Formen unter dem Na-

men Heterocoenia stächet zusammen. Seit seiner späteren

Arbeit (Felix 1914, Pars 7: 154) versteht er jedoch unter H.

Stachel die revidierte Form von H. provincialis Quenstedt,

1881.

Felix (1914, pars 7: 154) führt die Form Heterocoenia

provincialis mit dem Autor Fromentel, 1870 auf. Da er

dieses Zitat unabhängig von der Synonvmlistc der

Heterocoenia provincialis (Michelin) nennt, muß zunächst

von der Existenz eines Homonyms ausgegangen werden.

Jedoch handelt es sich hierbei offensichtlich um einen

Übertragungsfehlcr, denn das pROMENTELscheZitat ist un-

korrekt. Es stellt nicht die Schaffung eines weiteren Hom-
onyms, sondern die Existenz eines weiteren Svnonvms dar

(vgl. Zitat von Fromentel 1879 in der Svnonymliste).

Material: 3 herausgewitterte Kolonien (KA-E, KA-G,

KA-M), 4 Kolonien im Gesteinsverband (KA2-4e, B2/1;

23C/V-2;23C/XV).

Vorkommen : Brandenbcrger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Nefgraben), Ober-Apt bis Unter-Alb von Texas (Glen

Rose Formation), Turon von Frankreich, Untcr-Ccnoman

und Coniac-Maastricht von N-Spamen.

Heterocoenia sp.

In verschiedenen Dünn- und Anschliffen aus dem Profil

der Brandenbcrger Gosau finden sich Fragmente einzelner

Korallitc und Kolonien von Heterocoenia sp. Eine artlichc

Zuordnung ist nicht möglich.

Material: (KA3-6, KA2-4; 23A/VI; 23C/XII; 35/VIII).

V o r k o m me n : Brandenbertier Gosau.

Gattung Latiisastraea d'Orbigny, 1850

Typusart: ExpLoiaria alvcolaris GoLDl-USS, 1829

(Holotyp verschollen)

Originaldiagnose aus Goi.dfuss (1829: 104): „Bildet eine

Ausbreitung in Gestalt eines halbierten Trichters, ist an der

äußeren Fläche mit einer runzligen Rinde überzogen, und

auf der inneren wie eine Bienenwabe mit Zellen besetzt,

welche schief hervorstehen, so daß nur ihre vordere Fläche

einen scharfen, erhabenen Rand hat. Die Sternlamellen sind

meistens angewittert, so daß man nur auf dem Boden einige

Spuren derselben antrifft."

Eine überarbeitete Diagnose von Latiisastraea, welche

hier zusammenfassend dargestellt wird, gibt MoRYt:ü\VA

(1971: 69-71): „... Kolonie massiv, dendroid, folios oder

inkrustierend ...; Korallite erscheinen "Schwalbennest-artig

(„nid d'hironelle") und weisen „Taschenknospung" auf; in

horizontaler und abgeflachter Obcrflächcnansicht treten die

Kelche mehr oder weniger semizirkulär auf, bisweilen auch

fast oval; beide Koralhttvpen können in derselben Kolonie

entwickelt sein; die costate Zone der Polypare ist schwach

ausgebildet oder fehlt; Costoscpten diskontinuierlich ent-

wickelt; die Septen, mit Ausnahme des Cardmalseptums,

sind rudimentär und erscheinen als Septaldornen („septes

acanthines") an der Wandinnenseite; die Wand ist eine kom-

plexe Septothek-Euthek." Diese bis dahin zu den

Amphiastraeina Ogilvie gestellte Gattung (Vaughan &
Wells 1943; Alloiteau 1952; Weels 1956) wird von ihr

aufgrund mikrostruktureller Befunde in die Hetero-

coemiden transferiert.

Latiisastraea provincialis (d'Orbigny, 1850)

Taf. 2, Fig. 5, 6

1 8.S0 Plcurocoenui provincialis: d'Okisignv: 209.

1851 Pleiirocoenia provincialis d'Orbigny -Milne-Edwards &
Haimi: 119.

1 8.57 Pleiirocoenia provincialis d'Orbigny - Milne-Edwards:

620.

1879 Pleiirocoenia exiguis : Fromentel, Taf. 131, Fig. 1, a, b.

1888 Latiisastraea provincialis (d'Orbigny - Solomko: 76.

1891 Latiisastraea provincialis (d'Orbigny) - Felix: 158, T,if.

25, Fii;. 16.

V 1964 Latiisastraea exigiin (Frkmlntel) - Morycowa: 69-70,

Taf. XX, Fig. 3 a, b.

V 1964 Latiisastraea provincialis (d'Orbigny) - Morycowa: 70,

Taf. XIX, Fig.3a, b, Taf. XX, Fig. 4.

Tafel 4

rig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

FlL'. 6

Dcrmosmiha crctacica TurnSek. Orientierter Querschnitt; Allg.iuer Sclir.utcnk.ilk (SEA 65.i,); Maßstab: 3 mm.

Placocoenia major Felix. Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 4; Br.indcnbcrgcr Gosau (KA4-4); Maßstab: I mm.

Coliimnocoenia ct. ksiazkiewiczi ksiazkiewici Morycowa. Koloniebereiche in Längs- und Querschnittansicht; Ailgauer Schrattcn-

k.ilk (H-KU 793); Maßstab: 2 cm.

Placocoenia major Felix. Orientierter Querschnitt; Brandenbcrger Gosau (KA4-4); Maßstab: 6 mm.

Eiigyra lanckoronensis (Morycowa). Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schr.menkalk (MAT 217); Maßstab: 3 mm.

Myriophyllia propria SiKllAKUi iDZt. Querschnitt k'icht oblique; Ailgauer Schr.uienkalk (BA-7cI); M.ißsuh: 3 mm.
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V 1971 Latusastraca exiguis (Fkdmfntei.) - MoKV(dwa: 72-74,

Tat. XIV, Fig. 1, Text-Fig. 22, 23.

1974 Latusastraea exiguis (Fromkntel )
- Turnsi K, in

TuRNsiK & Busfr: 9(S (16), T.if. 6, Fig. 1-2.

1980 Latusdstraed provmchilis (ii'Orbigny) - Kuzmk:heva, in

Chernov et .il.: 99, Taf. XXXVI, Fig. 5.

1980 Latusastraea exiguis (Fromentel) - Kuzmkheva, in

Chernov et al.: 100, 'ViL XXXVII, Fig. U, b.

V 1981 Latusastraea exiguis (Fromentei )
- MtiRiiCüWA: 321 ff.,

T.if. IX, Fig. 1-6, Taf. X, Fig. .i, b, c, d, T.if. XI, Fig. 1,

T.if. XII, Fig. a, b, c, d.

1985 Latusastraea exiguis (Frdmentee) - Sikharliidze: 23,

Taf. VIII, Fig. l,Taf. IX, Fig. 1.

1985 Latusastraea exiguis (Fromentei )
- Geyer &

RosENnA)iL: 167, Taf. 2, Fig. 1.

V 1993 Latusastraea provincialis (li'Ov.mc,-s\) - Barün-Szabo:

137,T.if. 2, Fig. 3.

V 1996 Latusastraea provincialis (h'Orbicny) - Baron-Szabo, in

Baron-Szabo & Steuber: IS, Taf. VII, Fig. 6.

Dimensionen: d: 1-1,5 mm
c-c: 1-2 mm
s: 1-ca. 20

Beschreibung: Die m.issivc, foliose bis cerioide Kolo-

nie ist mit ovalen bis polygon,iicn Koralliten besetzt. Die

Septalentwicklung ist bilateral. Emdick und kräftig ausge-

bildetes Hauptseptum ist immer vorhanden. Es reicht weit

in den Axialraum und kann dort stark claviform verdickt

sein. Abhängig von Schnittiage und Erhaltungszustand kann

dadurch unter Umständen die Existenz einer styliformen

Columella vorgetäuscht werden. Eine Columella fehlt. Wei-

tere Septen sind kurz und oft nur als winzige Dornen erhal-

ten. Ihre Anzahl variiert erheblich (I - ca. 20). Die Endothek

besteht aus tabulaten, teilweise auch leicht gebogenen

Dissepimenten. Die Wand ist eine dicke Septothek. Die Mi-

krostruktur ist sehr schlecht erhalten. An wenigen Stellen

geben sich isolierte, einfache Minitrabekel zu erkennen.

Anmerkung: Bereits MciRYCOWA(1971) wies auf die

große Übereinstimmung bezüglich Koraihtdurchmesser

und -abstand von L. provincialis (d'Orbignv) und L. exiguis

(Fromentel) hin. Als Unterscheidungsmerkmal für diese

beiden Arten wird im allgemeinen die hohe Septenzahl bei

L provincialis (e/Orbigny) angeführt (24-42 Septen; z.B.

MoRYCOWA1964; Bkauvais 1982). Da jedoch die Anzahl der

Septen selbst in Poivparen innerhalb derselben Kolonie

stark schwanken kann, wird dieses Merkmal als nicht art-

spezifisch und deshalb L. provincialis (d'Orbigny) mit L.

exigiiis (Fromentel) als svnonvm betrachtet.

Übereinstimmungen mit Hcterocnona Milne-Edwards

& Haime ergeben sich durch ciie Ausbildung eines kräftigen

Hauptseptums sowie der bilateralen Septalentwicklung.

Unterschiede zeigen sich im Charakter der Perithek und der

Form der Kelche.

Material: 7 Kolomen im Gesteinsverband (BA- 6a, b,;

BA- Sb-II;MAT217f; HD252f'-I, -!I; UG-4b; UG 10 A).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Ober-Berrias bis Unter-

Valangin von S-Spanien, Hautcrive-Barreme der polnischen

Karpathen und der Krim, Barreme von Mexiko und des

Kaukasus, Barreme-Apt der rumänischen Karpathen und

Slowenien, Apt von Griechenland, Ober-Apt bis Unter-Alb

von N-Spanien, Turon von Frankreich.

LatiiSdStracd sp.

Verschieclene Exemplare aus dem Allgäuer Schrattenkalk

lassen eine arthche Bestimmung nicht zu, da sie nur in un-

günstiger Schnittlage oder sehr schlechter Erhaltung vorlie-

gen.

Material: (MAT 33-1; UG-2/1-4).

V o r k o m me n : Allgäuer Schrattenkalk.

Unterordnung Faviina Vaughan & Wells, 1943

Familie Faviidae Gregor^', 1900

Gattung Eiigyra Fromentei , 1857

T v p u s a r t : Eugyra cotteaui Fromentt l , 1 857

Korrigierte und vervollständigte Diagnose von

Aeloeteau (1957: 171): „Kolonicunterscite von einer dün-

nen, gefalteten Holothek umgeben; Serien schmal, recht

lan", leicht treschwuiitren, direkt durch die Wände verbun-

den, keine Ambulacra; Septen sind costat, kompakt, gerade

und frei, z.T. zweier calicinaler Serien angehörend; jede der

Costosepten besitzt eine bis an die Septothek reichende

Medianlinie; costater Bereich erscheint wie ein rudimentäres

Septum ...; Septen zweiter Ordnung sind ungefähr gleichar-

tig entwickelt; Septenoberrand ist stark konvex, bisweilen

fast senkrecht abfallend mit einer geringen Anzahl von mehr

oder weniger rundlichen Zähnen besetzt, welche irregulär in

Form und Grölse erscheinen (6 bis 8 pro Oberrand); Septen-

seitenflächen sinti mit rundlichen Granulae bestückt, welche

relativ groß sowie in Reihe angeordnet auftreten; ... Endo-

thek aus gut entwickelten dicken, subhorizontalen oder

leicht gebogenen Dissepimenten und Böden; Dissepimente

Tafel 5

Fig. 1: Placoeoeiiia iidalakashensis DiETRitH. Orientierter Querschnitt; Brandenherger Gosau {KA3-1); Maßstab; 6 mm.

Fig. 2: Neocuenia subpolygonalis Hackemesser. Orientierter Querschnitt; Brandenherger Gosau (KA4-5); Maßstab: 12 nun.

Fig. 3: Neocoenia lepida (Reuss). Orientierter Querschnitt; Brandenherger Gosau (B4/6); Maßstab: 6 mm.

Fig. 4: Neocoenia lepida (Reuss). Längsschnitt; Brandenherger Gosau (B4/6); Maßstab: 6 mm.

Fig. 5: Placncnetua maior Fl i |\. Orientierter Querschnitt; Brandenherger Gosau (KA4-4); Maßstab: 8 mm.
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sind etwas häufiger als Böden; i^eine Columella; Polypare im

allgemeinen undeutlich, in Reihe angeordnet."

Anmerkung: Bislang war die Zugehörigkeit der Gat-

tung Eiigyra Fromentel, 1857 zur Familie Stylinidae

u'Orbigny, 1851 allgemein akzeptiert (Al i oiteau 1952;

Vaughan & Whils 1943; Wells 1956; AnomAU 1957;

u.a.). Basierend auf erneuten Untersuchungen des Holotyps

der Typusart E. cotteani Fromentel stellte Morycowa

(1995) Merkmale fest, welche für eine Zuordnung dieser

Gattung zur Familie Faviidae Gregory, 1900 sprechen.

Wichtigste Kriterien stellen hier besonders die Orna-

mentierung der Septen (Granulae, welche nahe des distalen

Septenrandes im allgemeinen Carina-artig erscheinen) sowie

die Mikrostruktur (einfache und verzweigte Trabekel, die

wie bei Faviidae und Montlivaltiidae arrangiert sind) dar.

Einen Vergleich mit einigen Gattungen der Familien

Faviidae und Stylinidae gibt Tab. 12.

Eugyra laiickoronensis (MoRYCowA, 1964)

Taf. 4, Fig. 5

1964 Mvnophyllia lanckoronensu : Morycowa; 50-51, T,if.

IX, Fig. 3, Taf. X, Fig. 2-3, Text-Fig. 6.

1966 Myriophyllia lanckoronensis Morycowa - Morycowa &
Leefeld: 525-526, Taf. XXXII, Fig. 1-2.

1971 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Morycowa: 58-

60, Taf. 9, Fig. 1, Te.\t-Fig. 16, 17 A.

1972 EiigYr^i lanckoronensis (Morycowa) - Kuzmicheva; 1 16,

117.

V 1976 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Tlrnser, in

TuRNshK & Busfr: 49, 75, Taf. 3, Fig. 1-4.

1977 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Khalilov et ai.:

90.

1981 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Turnsek, in

Turnsek Sc Mihajlovic: 18, Taf. 12, Fig. 1-3.

1988 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Kuzmicheva, in

ALiHVctal.: 157-158, Tat. II, Flg. la, b.

V 1995 Eugyra lanckoronensis (Morycciwa) - Fernandez-

Mendiola & Baron-Szabo: 34.

V 1996 Eugyra lanckoronensis (Morycowa) - Baron-Szabo, in

Baron-Szaro & Steuber: 9, Taf. III, Fig. 1, 2.

Dimensionen: d (Serie): (1 ) 1,2-1,8 (2) mm
s/mm: 5-7/2

dis/mm; 4-5/2

Beschreibung: Die Kolonie ist massiv, mäandroicf und

weist lange, schmale, meist geschwungene Serien auf, in de-

nen z.T. andeutungsweise Korallite beobachtet werden kön-

nen. Die Septen sind costat, gleichlang und in zwei Ordnun-

gen entwickelt. Ihre axialen Enden treten häufig claviform

verdickt auf. Selten ist eine stvliforme oder lamellare

Columella zu finden. Die Wand ist septothekal. Tabulate

Dissepimente in unterschiedlicher Dicke bilden die

Endothek. Die Mikrostruktur besteht aus in Reihe angeord-

neten, einfachen Minitrabekeln, welche als mediane Linien

erscheinen.

Material: 5 Kolonien im Gesteinsverband (MAT 124,

HW193; MAT21 7a; HD247; MAT38-1).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Hauterive bis Unter-Apt der

SW-Ukraine, Unter-Barreme von i'urkcstan, Barreme des

Kaukasus, Barreme bis Unter-Apt der polnischen

Karpathen und E-Serbien, Unter-Apt der rumänischen

Karpathen, Apt von Griechenland, Unterkreide von

Slowenien (resedimentiert in senonischer Brekzie), Alb von

N-Spanien.

Gattung flyihiDphora FiscuLR von Waldheim, 1807

Tvpusart: Hydnophora demuiovü Fischer von Wald-

heim, 1807

Synon\me: Monticiilaria Lamarck, 1816; Merulina

Dana, 1846, partim; Actmhelia d'Orbigny, 1849;

Hydnophoraraea Oppenheim, 1930; weitere Synonyme sie-

he Beauvais (1982, Bd. I: 88-89).

Eine überarbeitete Diagnose anhand eines Exemplars von

H. demidovii aus der Kollektion von Mii ne-Edw'ards lie-

ferte Bealivais (1982, Bd. I: 86): „Kolonie durch

intracalicinale Knospung gebildet, mit Tälern, welche mehr

oder weniger deutliche calicinale Zentren freigeben; die Tä-

ler werden durch diskontinuierliche, konisch geformte

Collines limitiert, die durch die Verknüpfung ... der Septen

mehrerer benachbarter Calicen entstehen. Die Septen sind

kompakt, ihre distalen Ränder mit sehr ungleichen Zähnen

versehen. Die Septenseitenflächen sind mit stark gebogenen,

fadenartig angeordneten Granulae ornamentiert ... Eine

schwache parietale Columella, durch trabekuläre Verlänge-

rungen der axialen Septenenden entstanden, ist present. Die

Endothek besteht aus großen, vesikulären Dissepimenten,

welche sich in den interseptalen Kammern befinden und wie

subkonische Pseuso-Böden geformt sind. Eine im Bereich

der Collines durch Biegung und Verknüpfung der periphe-

ren Septalwände geformte Septothek ist vorhanden."

Tafel 6

Flg. 1:

F,g. 2:

Fig. 3:

Flg. 4

F,g.5

Fig. 6

Placococnta ndalakashensis Diitricm. Vergrößerter Ausschnitt aus Taf. 5, Fig. 1; Brandenberger Gosau (KA3-I); Maßstab: 2 mm.

Neocoenia subpolygonalis Hackemisser. Vergrößerter Ausschnitt aus Tat. 5, Flg. 2; Brandenbcrgcr Gosau (KA4-5);

Maßstab: 5 mm.

Placophyllia cf. curvata TurnSi K. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (48/IX); Maßstab: 2 mm.

Placophyllia cf. curvata TuRNsl-.K. Längsschnitt; Brandenberger Gosau {4S/IX); Maßstab: 3 mm.

Complexastraea ct. icriala Turn5EK. Querschnitt leicht oblique; Brandenberger Gosau (36); Maßstab: 3 mm.

Complexaslraca cf. seriata TuknSek. Längsschnitt; Brandenberger Gosau (36); Malsstab; 3 mm.
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Hydnophora weist große Ähnlichkeiten mit der Gattung

Enhydnophora auf. Zu den Unterscheidungsmerkmalen sie-

he S. 37 und Tab. 12.

Unter dem Gattungsnamen Hydnophoraraca faßte

Oppknheim (1930) sämtliche Arten der Hydnophora zusam-

men, welche nach seiner Auffassung leicht poröse Septen

aufweisen. Er kam zu dem Ergebnis, daß wahrscheinlich alle

kretazischen Formen der Hydnophora betroffen sein wür-

den und schlug vor, den ursprünglichen Gattungsnamen nur

noch für rezente Vertreter zu verwenden. Erneute Untersu-

chungen anhand des Originalmaterials durch Bi-auvais

(1982) ergaben jedoch, daß zwischen den Exemplaren beider

Formen kein Unterschied vorhanden ist. Er vereinigte die

beiden Gattungen wieder unter dem Namen Hydnophora

Fischer von Waldheim.

Hydnophora styriaca (MiCHELIN, 1847)

Tat". 3, Fig. 2

1847 MonticiiLvhi styruina : MiCHHLiN; 295, Tat. 6S, Fig. 2.

1 854 Hydnophora styriaca (Michelin) - Ri l ss: III.

1877 Hydnophora styriaca (Michllin) - Frdmlntli : 468-469,

Tat. 120, Flg. 2.

V 1903 Hydnophora itynaca (MiCHELIN) - Felix; 279.

V 1903 Hydnophora styriaca mtiltdamcUosa (Michelin) - Felix:

281.

1930 Hydnophoraraca styriaca (Michelin) - Oppenheim: 224-

225, Tit. XIV, Fig. 4, Tat. XVIII, Fig. 1.

1932 Hydnophora (?) blancocnsn : Wells: 243, Tat. 35, Fig. 7.

? 1954 Hydnophora styriaca (Michelin) - Kolosvarv: 85, Tat.

vi. Flg. 13-16.

1976 Hydnophoraraca styriaca (MiCHEl in) - Turnsek, in

TuRNSEK& Buser: 55, 78, Tat. 1 1, Fig. 4-6.

V 1979 Hydnophoraraca d. styriaca (Micheein) - Schulz: 62-

65,Text-Fig. 50, 51.

1982 Hydnophora styriaca (Micheein) - Bealivais, Bd. 1: 88

tf.', Tat. V, Fig.'e, Tat. VII, Fig. 4, Tat. LXII, Fig. 3, 4

(hier weitere Synonyme).

V 1996 Hydnophora styriaca (Michelin) - Bari.in-Sz.«,ho, in

Baron-Szabo & Steuber: 1 1, Tat. II, Fig. 2, 4.

Dimensionen: Länge eines Collis: (2) 3,5-5 mm
c-c (Collis): 1,5-4 mm
d (Collis): (1,5) 2,2-3,5 mm
s (je Collis): 5-13 (IS)

Beschreibung: Die massive, hydnophoroide Kolonie

ist mit undeutlichen calicinalen Zentren versehen. Die

Knospung ist intratentaculär. Die kompakten und kräftigen

Septen erscheinen in 2 Ordnungen. Lateral besitzen sie feine

Granulae. Die Septen erster Ordnung sind dick und meist

gerade. Ihre axialen Enden können leicht verdickt sein. Sep-

ten zweiter Ordnung sind im allgemeinen lediglich etwas

dünner und kleiner. Kürzere Collines (bis ca. 4 mm) besit-

zen häufig nur Septen erster Ordnung. Die Wand ist sehr

variabel .ausgebildet. Sie kann parathekal, septoparathekal

oder auch septothekal entwickelt sein. An wenigen Stellen

sind ? columellare Rudimente zu finden. Die Endothek wird

aus großen, schrägen, subhorizontalen Dissepimenten gebil-

det. Die Mikrostruktur ist sehr schlecht erhalten. Selten sind

einfache Minitrabekel zu erkennen.

Anmerkung: H. (?) blancoensis Wli I S (1932) weist die-

selben Dimensionen wie H. styriaca (MiCHELIN) auf und

wird daher als synonym betrachtet.

Material: 6 Kolonien im Gesteinsverband (BA-2c; GL
253b; UG-2/4; UG-R 45 X; MAT33-IV; WS5 1 -K).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Apt \ on Griechenland, Ober-

Apt bis Unter-Alb von Texas, Scnon von Frankreich und ?

Ungarn, Senonische Brekzie von Slowenien, Santon-Cam-

pan der Gosau.

Gattung Mynophyllia d'Orbicny, 1849

Typusart: Meandrina rastellina Michelin, 1843

(Holotvp ist verschollen)

Anhand eines Topotypen aus der MiCHELlNschen Samm-

lung beschreibt Beauvais (1964: 151) die Charakteristika

dieser Gattung neu (Übersetzung nach Errenst 1991):

„Mäandroide Koloniekoralle, massiv, mit gewölbter Ober-

seite. Die Polypare ordnen sich in langen, gebogenen, offe-

nen oder geschlossenen Serien an, begrenzt durch einfache

Hügel, tholiform, wenig herausragend, ohne Ambulacrum.

Die Tälchen sind mehr oder weniger oberflächlich, linien-

haft, unbegrenzt. Die Polyparzentren sind mehr oder weni-

ger gut erkennbar, markiert von einer stvliformen

Columella; zwischen ihnen verlaufen Mittel-Septen. Die

Radiärelemente sind dicke, confluente Costosepten, fast ge-

rade oder zum Zentrum hin gebogen, untereinander oder

mit dem Mittel-Septum verschmelzend; teils sind sie frei,

teils an ein Nachbarseptum oder mit der Innenkante an die

Columella angewachsen. Ihr distaler Teil ist mit abgerunde-

ten kleinen Zähnen besetzt; die Seitenflächen tragen dicke,

im distalen Teil parallel aufgereihte Granulae. Die Endothek

besteht aus zahlreichen, feinen Dissepimenten. Die

Tafel 7

Fis-l

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Clausastraea plana (Fromentel). Orientierter Querschnitt; Alig.iucr Schratteiik.ilk (WS 8g); Maßst.ib: 3nini.

Isastraca neocomicnsis Fromentel. Fast gesamte Kolonie im Anschlitt; Allgäuer Schrattcnkalk (H-KU 7S4); MaiJstah: 2 em.

Clausastraea plana (Fromentel). Längsschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (WS Sg); Malistab: 3mm.

Isastraca neocomicnsis Fromentel. Längsansicht im Anschlitt; Allgäuer Schrattcnkalk (H-KU 784); NLilsstab; 2 cm.

Placosmiha jcncstrata (Felix). Orientierter Querschnitt; Brandcnbcrger Gosau (KA-F); Maßstab: 10 mm.
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substvliforme Columella ist frei oder mit dem Mittel-Sep-

tum bzw. Innenkanten sonstiger Septen verwachsen. Die

mehr oder weniger dicke Wand ist eine septothekale Bil-

dung. Histologische Struktur; die relativ groben

Kalzifikationszcntren sind längs der Septenachse aufgereiht.

Sie sind ziemlich weitständig."

Aufgrund der stviiformen Columella wurde die Gattung

Myriophyllia von den meisten Bearbeitern in die Familie

Stylinidae d'Orbigny gestellt (u.a. Vaughan & Wells 1943;

Alloiteau 1952, 1957; Gtvtk 1955a, 1965; Beauvais 1964;

1981; TuRNsLK 1972). Im Gegensatz dazu hat RüNltwicz

(1976: 69) eine Einstufung in die Familie Faviidae Gregory

vorgenommen. Als Begründung führt sie mikrostrukturelle

Merkmale (große Trabekel) und die Septalentwicklung

(Dornen und Granulae auf den Septenseitenflächen) sowie

die Ausbildung paliformer Loben an.

Myriophyllia propria Sikharulidzf, 1979

Taf. 4, Fig. 6

1979 Myriophyllia propruv. Simiarulidze: 14-16, Tat. 1, Fig. 2,

Taf. VlI,'Fig. 1,1-b.

1995 Mynophyllta proprio Sikiiarueidze - Loser: 45.

Dimensionen: Serienbreite (mm): 1,5-2,5(3)

c-c in Serie (mm): 1,5-2,5

s/ mm: 17-23/5

Beschreibung: Die kleine massive Kolonie zeigt in

mäandroiden Serien angeordnete Korallite. Eigenständige

Polvpare treten unregelmäßig verteilt auf. Die schmalen Se-

rien sind unterschiedlich lang, leicht geschwungen uncf ver-

laufen parallel zueinander. Die Septen sind kompakt, gleich-

mäisig entwickelt und besitzen an ihren axialen Enden

claviforme Verdickungen. Palitorme Loben können häufig

beobachtet werden. Treten sie eng zusammen mit der

styliformen Columella auf, kann die Existenz einer papillös-

spongiösen Columella vorgetäuscht werden. Die Endothek

besteht aus dünnen, tabulaten Dissepimentcn. Die Wand ist

eine unvollständige, stellenweise jedoch sehr dicke

Septothek. Die Mikrostruktur ist sehr schlecht erhalten. An
wenigen Stellen geben sich isolierte, einfache, kleine bis mit-

telgroße Trabekel zu erkennen.

Anmerkung: Die hier beschriebenen Stücke zeigen be-

züglich Serienbreite und -abstand große Ähnlichkeit mit der

oberjurassischen Form Myriophyllia muiima Errenst

(1990), sowie auch mit der unterkretazischen Art

Myriophyllia ciiylcri (Wins, 1932) (= M. borrachcnsn

Wells, 1944)). Diese weisen jedoch deutlich geringere

Septenzahlen auf {M. minima: 13-16/5 mm; M. cityleri = M.

borrachensis: 7-9/ 5 mm).

Material: 5 kleine Kolonien im Gesteinsverband (BA-

3a; BA-7b, BA-7c I, BA-7c II, Ba- 8a).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Apt von Griechenland, Alb

von Georgien.

Gattung Pseuchmiyriophyllia Mdrycowa, 1971

Typusart: Pseiidomyriophyllia carpathica Morycowa,
1971

Originaldiagnose aus Morycowa (1971: 92-93):

„Mäandroide Kolonie. Calicinale Serien im allgemeinen

lang; Calicen undeutlich, bisweilen auch fast eigenständig;

Costosepten kompakt, ihr distaler Rand ist mit kleinen un-

gleichen oder auch paliformen Zähnen besetzt. Auf den

Septalseitenflächen befinden sich feine Granulae, welche als

dünne Fäden angeordnet erscheinen. Columella parietal,

diskontinuierlich in der Vertikalansicht; erscheint an der

Oberfläche als Höckerchen oder Lamelle; Wand parathekal,

selten septothekal; Endothek besteht aus tabulaten und

subhorizontalen Dissepimentcn. In Wandnähe sind sie oh

grobvesikulär."

Pseiidomyriophyllia cf. titrtisckae Baron-Szabo, 1996

v* 1996 Piciidumynophyllia tiirnsckae : Baron-Szabo, in

Baro\-Szabo & Steuber: 10, Taf. III, Fig. 4-7.

Dimensionen: d (Serie): ca. 2,5-4,5 mm
s/mm: 10/5

diss/mm: 5/5

Beschreibung: Die massiv-mäandroide Kolonie weist

undeutliche Polypare auf, welche in langen, meist parallel

verlaufenden, calicinalen Serien angeordnet sind. In den pe-

ripheren Bereichen der Kolonie sind die Serien kürzer und

geschwungener. Eigenständige Korallite treten nur sehr sel-

ten auf. Die kompakten Costosepten besitzen lateral feine

Granulae und sind in 2 Ordnungen mit beginnender 3. Ord-

nung entwickelt. Die Endothek besteht aus langen,

subtabulaten Dissepimenten. Columellarbildungen können

nicht beobachtet werden. Die Mikrostruktur ist nicht erhal-

ten.

Anmerkung: Wegen des schlechten Erhaltungszustan-

des erfolsit die arthche Zuweisunsz nur unter Vorbehalt.

Tafel 8

Fig. 1: Pcpldiinilia fromenteli Angelis d'Ossat. Querschnitt leicht oblique; Brandenberger Gosau (KA3-I0); Maßstab: 6 mm.

Fig. 2: Placoimilu! fcriestrata (Felix). Stark vergrößerter Ausschnitt aus Taf. 7, Fig. 5; Brandenberger Gosau (KA-F); Maßstab: 2 mr

Fig. 3: PLuiiiiniltd fcuatrata (Fl I i\). L.mgsschnitt; Brandenberger Gosau (KA-F); Maßstab: 1,5 mm.

Fig. 4: Amphiuidaitraed conferta (Ogiivie). Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (BA-7li); Maßstab: 6 mm.

Fig. 5: Pcploimilhi deprasn Fromentee. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (KA-Tb); Maßstab: 3 mm.

Flg. h: PLiKiiindhi Ivticitrala (Fl 1 1\). Vergrößerter ,\ussclinitt aus Tal. 7, Fig. 5; Brandenberger Gosau (KA-F); Maßstab: 7 mm.
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Material: 3 freigewittertc Kolonien (OG 226b-I;

MER-14;MAT 38-111).

Vo rko mmen: Allgäuer Schratten kalk.

Weitere Vorkommen: Apt von Griechenland.

Familie De illidae KoBY, IS89

Diese für lange Zeit in die Unterordnung f'ungiina

Verrill, 1865 gestellte Familie wurde von RoNIEWICZ (1976)

in die Astraeoina Allditlau, 1952 transferiert (da diesbe-

züglich hier, abweichend der Klassifikation Alloiteaus

(1952), der alteren Zuordnung nach Vauglian & Wells

(1943) gefolgt wird, ergibt sich eine Reihung dieser Familie

in die Faviina Valighan & Wells). Als Begründung führt

sie die Entwicklung dünner Trahekel, deutlich spinitornie

Ornamentierung cfer Septen und einen Mangel an

Svnaptikeln an, während Vertreter der Fungiina durch ro-

buste Trabekel und S\'naptikel charakterisiert seien. Diese

Ansicht hat sich bislang nicht völlig durchsetzten können.

So beläßt Beauvais (1981) diese Familie weiter in der Unter-

ordnung Fungiina. Auch TuRNsEK (freundl. mündl. Mitt.

1996) teilt letztere Ansicht. Eine Diskussion zu diesem Pro-

blem findet sich bei Errenst (1991). Seither sind keine neue-

ren Untersuchungen zu diesem Aspekt unternommen wor-

den. Da die Entwicklung von feinen, spiniformen Granulae

für fungiide Formen sehr untypisch ist, wird hier der syste-

matischen Gliederung RuNlEWiczs (1976) (im weiteren Sin-

ne) entsprochen.

Gattung Den^oiw///.; Kobv, 1884

Tvpusart: Dermoimdia crassa KoBY, 1884

Überarbeitete Gattungsdiagnose von Blauvais (1964:

240): „Corallum kolonial, dcndroid; Polypare

subzvlindrisch, dichotom verzweigt; Vermehrung durch

einfache, intercahcinale Knospung; Entwicklung von

schichtigen Überzügen durch stufenweisen Dickenzuwachs;

Holothek svnaptikulothekal, kommt durch Abnutzung der

Außenseite zum Vorschein; Radiärelemente sind

Costosepten mit spärlichen, weitständigen Perforationen;

radiärsymmetrisch angeordnet; ihr distaler Rand ist mit fei-

nen, abgerundeten Zähnen besetzt; Septenscitenflächen sind

mit großen Granulae, welche parallel zum distalen Rand

stehen, ornamentiert; Columella parietal, spongiös;

Synaptikel selten; eine reichlich auftretende Endothek füllt

den gesamten interseptalen Raum; Wand parathekal."

DcrmosmiUa cretacica TuRNSEK, 1974

Taf. 4, Fig. 1

'' 1974 Dftinuinulia cretacica : TuRNsEK, in Turnslk & Buser:

103-104, 118, Taf. 12, Fig. 1-2, Taf. 13, Fig. 1-3.

19S0 Dermosmilia cretacica Turnsek- Kuzmichhva, in

Chernov, et al.: 103-104. Taf. XXXVIII, Fig. 2.

1988 Dermosmilia aetacica Turnsek - Kuzmicheva, in Aliev

etal: 173-174, Taf. VII, Fig. 3.

V is)9fi Dermosmilia cretacica Turnsek - Baron-Szabo, in

Baron-Szabo &: Steuber: 17, Taf. VIII, Fig. 2, 3.

Dimensionen: d: 4,5-8 mm
c-c: (6) 7- 12 mm
s: (44) 48-80, in späten Knospungs-

stadien kann die Anzahl höher sein.

Beschreibung: Die wenige cm große, phaceloid-

dendroafe Kolonie zeigt runde bis unregelmäßig ovale, kur-

ze Koralhte. Die Costosepten sind dünn, mit weitständigen

Perforationen und in 4-5 Zvklen in 6er Systemen entwickelt.

Lateral besitzen sie z.T. stark gerundete Granulae. Die Sep-

ten der ersten drei Zyklen reichen weit in den Axialraum,

wo sich ihre trabekulären Verlängerungen mit der spongiös-

papillösen Columella verbinden kcinnen. Jüngere Septen er-

reichen meist nur die halbe Länge der älteren. Im Quer-

schnitt sind um die Kelche oft mehrere schichtige Überzüge

zu beobachten. Die Wand ist parathekal. Wenige Synaptikel

sind vorhanden. Die Endothek besteht aus dünnen,

vesikulären Dissepimenten. Die Mikrostruktur wird aus

einfachen Mmitrabekeln gebildet.

Material: 4 Kolonien im Gesteinsverband (SEA 65 a,;

SEA 65 a^; HW193 (4); OG296).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Barreme von Aserbeidschan

und des Kaukasus, Barreme-Apt von Slowenien und der

SW-ükraine, Apt von Griechenland.

Derninsniilui sp.

In einigen Proben des Schrattenkalks finden sich Frag-

mente dieser Gattung, welche aufgrund des schlechten Er-

haltungszustands arthch nicht zugeordnet werden können.

Material: (MR 48; BA-6d).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Tafel 9

Fig. 1: Amphiaiilastraea conferta (Oglivie). Vergrößerter Ausschnitt aus Taf. 8, Fig. 4; Allgäuer Schrattenkalk (BA-7b); Maßstab: 3 mm.

Fig. 2: Nejococnia edelbachensis Oppenheim. Orientierter Querschnitt; Brandenbergcr Gos.iu (35/Xlll); Maßstab: 3 mm.

Fig. 3: Amphiaiilastraea i.onfcrta (Ogilvie). Längsschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (BA-7b); Maßstab: 6 mm.

Fig. 4: CladophyUia ct. rollieri (Kobv). Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (OG 296-78b); Maß.stab: 3 mm.

Fig. 3: Plcurophyllia sp. 2. Polypare im leicht bis stark obliquen Querschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (ME 2S6a-l); Maßstab: 6 mm.

Fig. 6: Aulosmilhi ciincitiirmis (Mii nf-Edwakds & Haimf). Orientierter Querschnitt; Br.uidenhcrger Gosau (B7-I ); Malsstab: 6 mm.
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Familie Placococniidae AlKHTEAU, 1952

Gattung Colitmnococntd All (.»ri EAU, 1952

Tvpusart: Cohininocoona Ltmbcrt! AllOlJEM, 1957

Synonyme; CohimiUKdcmupus Reig Oriol, 1989.

Gattungsdiagnosc nach Alloiteau (1957): Massive,

plocoide Kolonie; Polypen lang und subcylindrisch oder

subelliptisch; Septen sind costat, exsert, kompakt,

nonconfluent und in radi.u'er bis bilateraler Symmetrie; ihre

Oberfläche ist gezähnelt; lateral sind die Septen mit

Granulae besetzt; als axiale Verlängerungen der ersten bei-

den Septenzyklcn finden sich kräftig entwickelte Pali;

Columella lamellar, kann mit zwei gegeniiberliegcnden Sep-

ten verbunden sein; Svnaptikcl vorhanden; Wand sowohl

septothekal als auch synaptikulothekal.

Mikrostrukturelle Untersuchungen von MoRYCOWA
(1964, 1971) ergaben, daß die Ausbildung von divergenten

Trabekeln zur Bildung der Granulae führt. Diese spezielle

Trabekelentwicklung stellt zugleich ein wichtiges Charakte-

ristikum der Gattung dar. (Gegenüberstellung mit einigen

ähnlichen Gattungen siehe Tab. 14).
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Beschreibung: Die massive, plocoide Kolonie besitzt

stets lange, rundliche Korallite. Die Costoseptcn sind über-

wiegend in 3 kompletten Zyklen in 6er Systemen entwickelt.

Die Septen des ersten Zyklus sind deutlich länger und kräf-

tiger als Septen jüngerer Zyklen. Der A.\ialbereich vieler

Korallite ist weggelöst, aber dort, wo er erhalten ist, können

eine kurze lamellare Columella sowie Pali vor S^ und S,

beobachtet werden. Die Endothek besteht aus tabulaten

Dissepimenten. Die Wand ist sowohl septo- als auch

synaptikulothekal. Die Mikrostruktur ist kaum erhalten.

Sehr selten sind divergente Trabekel zu erkennen.

Anmerkung: Der ungenügende Erhaltungszustand läßt

eine vorbehaltlose artliche Bestimmung nicht zu.

Die von Gameii (1995) als Columnocoenia ct.

ksiazkiewtcz! M<,>ryC(A\a beschriebenen Exemplare besit-

zen eine stvliforme oder reduzierte Columella, keine Pah

sowie eine schwach entwickelte Endothek. Diese Merkmale

widersprechen jedoch der Gattungsdiagnose von

Culumnocoenui ALLCiniiAU, wonach wichtige gattungs-

spezifische Kriterien im Auftreten einer kurzen, lamellaren

Columella, Pali vor S^ und S, und der Entwicklung einer

kräftigen, aus langen Dissepimenten gebildeten Endothek

bestehen. Daher kann dieser genenschen Zuordnung nicht

gefolgt werden.

Material; 2 freigewitterte Kolonien (GL-253b; H-KU
793).

Vo r ko mme n : Allgäuer Schrattcnkalk.

Weitere Vorkommen: Apt \on Griechenland, Apt

bis Alb von N-Spanien, Barreme von Turkestan, Aser-

beidschan und des Kaukasus, Hauterive bis Barreme von

Chile, Barreme bis Apt von Polen und der SW-Ukraine, Alb

von Mexiko, Cenoman von Deutschland.

Gattung PLicocociiL! d'Orbiuny, 1849

Tvpusart: Astraea macrophtlialma GüLlil uss, 1826

Originaldiagnose des nur im Abdruck erhaltenen

Holotypen aus Goldfuss (1S26: 66): „... Die Ausfüllungen

der Sternvertiefungen stehen wie runde, abgebrochene

Säulehen in georcfneten Reihen hervor, haben eine ansehnli-

che Größe, und sind ziemlich weit von einander entfernt.

Der Mittelpunkt ist durch eine schmale Querspalte bezeich-

net, und die Lamellen sind abwechselnd größer und kleiner.

Der Abdruck beweiset, dass die Sternlamellen des Originals

gekerbt waren, und sich über die etwas erhabenen Stern-

ränder und die flachvertieften Zwischenräume als Strahlen

fortsetzen, die mit denen der benachbarten Sterne in stump-

fen Winkeln zusammenflielSen."

BtAUVAis (1982) erweiterte die Gattungsdiagnose: „... Ko-

lonie plocoid; Knospung intercalicinal; Polypen subzylin-

drisch, durch costate Penthek verbunden; Costosepten sind

kompakt und sowohl in radiärer als auch bilateraler Symme-

trie angeordnet; sie besitzen mit Zähnen besetzte Seitenflä-

chen und Oberrand; lamellare Columella wie Verlängerung

zweier gegenüberliegender Septen plaziert ..." Untersu-

chungen weiterer Exemplare dieser Art, welche aus der

Oberkreide von Frankreich (Charentes und der Dordogne)

stammen, ließen weitere Aussagen bezüglich der Perithekal-

und Wandstruktur zu: „... Penthek besteht aus gut entwik-

kelten Costosepten sowie aus dünnen und subhonzontalen

Dissepimenten. Wand ist septothekal."

Aufgrund der kräftig entwickelten Penthek, der meist

ovalen aber doch variablen Korallitform sowie der Ausbil-

dung einer lamellaren Columella kann Placocoenia unter

Umständen mit Agathelia Reuss verwechselt werden.

Placocooiui major FviÄX, 1903

Tai". 4, Fig. 2, 4; Taf. 5, Fig. 5

v"- 1903 Placocoenia major : Fl Lix: 298-299, Taf. XX, Fig. 1,

Tcxt-Fig. 50.

1930 Hcliastraea corollarts (Rfcuss) - Oppi-.niheim: 3 IS, Taf.

XLVIII, Fig. 13.

1930 Placocoenia major Felix - Oppenheim: 407, Taf.

XXXVII, Fig. 8, 8,1.

1982 Placocoenia major Feeix - Beauvais, Bd. I: 111-112, Taf.

VlI.Fig. 5,Taf. Vlll, Fig. 2, 3.

V 1996 Placocoenia major Felix - Baron-Szabo, in Baron-

S/ABo & Steuber: 1 1, Taf. II, Fig. 3.

Dimensionen: d: 3,5-6 (6,5) mm
s: (20) 24-32

c-c: 3,5-6,5 mm

Beschreibung: Die massive, plocoide Kolonie ist mit

Poivparen besetzt, welche einen ovalen bis polygonalen,

selten runden Querschnitt aufweisen. Die Vermehrung ist

intercalicinal. Die Costosepten sind kompakt, lateral z.T.

sehr dentat, meist in radiärer, selten in bilateraler Anord-

nung. Sie sind in 3 Zyklen mit beginnendem 4. Zyklus ent-

wickelt. Ihre axialen Enden können claviform verdickt sein.

Costae der kräftig entwickelten Perithek treffen nur selten

Tafel 1

1

Fig. I: Parctallonia bendiikidzeae Sikiiarulidzl. Querschnitt leicht oblique. Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 4; Allgäuer Schr.ittcnk.ilk

(MAT217a);Maßst.ib:2 mm.

Fig. 2: Actmacn martiniana I)'Orbi<;n'i. Orientierter Querschnitt; Brandcnhcrger Gosau (B4/13); Maßstab: 6 mm.

Fig. 3: Parctallonia bendnkidzeae Simiarulidze. Längsschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (MAT 217a); Maßstab: 2 mm.

Fig. 4: Parctallonia bendnkidzeae Sikharulidze. Querschnitt; Allgäuer Schrattcnkalk (MAT 217a); Maßstab: h mm.

Flg. 5: Actmacn martiniana d'Orbignv. Längsschnitt; Brandenberger Gosau (B4/13); Maßstab: 1,5 mm.

Fig. 6: Actinacis marliniana li'ÜRBKiNV. Orientierter Qluerschnitt; Brandenberger Gosau (36/V); Maßstab: 4 mm.
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winkelig auf die der benachbarten Korallite. Die 6 Septen

des ersten Zytcius sind am ixräftigsten entwickelt, die des

zweiten können gleichstark oder etwas schwächer ausgebil-

det sein. Jüngere Septen sind immer dünner und kürzer. Die

lamellare Columella ist nicht immer erhalten. Teilweise er-

scheint sie lediglich als punktförmiges, schwaches Relikt.

Die Endothek besteht aus unregelmäßig auflretendcn, z.T.

sehr dünnen tabulaten bis subhorizontalen Dissepimenten.

Die Wand ist septothekal. oft schlecht erhalten. Pali kom-

men sehr selten vor. Die Mikrostruktur besteht aus runden

Trabekeln, welche isoliert oder zu medianen Linien ange-

ordnet auftreten können.

Material: 4 herausgewitterte Kolonien (KAl-7, KA4-4,

KA-P, B9).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Lokalitäten des

Gosaubeckens (Nefgraben, Zimmergraben, Pass Gschütt),

Gosau-Fm. (Seeleiten, Mühlbach), Unter-Coniac von

Frankreich (Corbieres), Apt von Griechenland.

Placococnuj ndaLtkashensts DlllRlCH, 1926

Taf. 5, Fig l;TaL6, Fig. 1

'' 1926 Placocdcnid ndalakaihenns : Diftkich: 69, Taf. V, Fig. 6.

1930 Nefoaictiia decussata : Oppenheim: 42L Taf. XXXIX,
Flg. 2.

1982 Placocoenia decussata (Oppenheim) - Beauvais, Bd. I:

110.

Dimensionen: d (gesamt): (4,5) 5,5-7 mm
s: 28-35

c-c: (4,5) 5,5-8 mm

Beschreibung: Die bis 10 cm grolse, massive, plocoide

Kolc^nie besitzt leicht erhabene Pcilypare. Der Koralht-

querschnitt ist meist deutlich o\al, seltener rundlich. Die

Septen sind kompakt, dentat und bilateralsymmetrisch an-

geordnet. Die der ersten beiden Zvklen sind kräftig entwik-

kelt; jüngere erscheinen deutlich dünner und kürzer. Zwei

gegenüberliegende Septen können durch trabekuläre Ver-

längerungen mit der lamellaren Columella in Verbindung

stehen. Die Endothek ist unregelmäßig aus dünnen

Dissepimenten aufgebaut. Die Wand ist septothekal. Pali ?

sind vorhanden. Die Mikrostruktur besteht aus isolierten,

runden Trabekeln.

Material: 2 kleine herausgewitterte Kolonien (KA3-1,

KA-L).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Brunstloch), Unter-Coniac von Frankreich, Apt von Tan-

(?) Placocoenia tiironensis (Fromentel, 1884)

' 1884 Colli iiidstrac.t tiiruiuiisis : pRCiMENTEE: Taf. 152, Fig. 4,

Tat. 191, Fig. I, la.

1914 Conjusastraea turonensis Fromentel - Feeix: 169.

1982 Placocoenia turonensis (Fromentel) - Beauvais, Bd. h
112,Taf. VIII, Fig. 5.

Dimensionen: d: (4 ) 6-8 mm
c-c: 5,5-9 (II) mm
s: 28-40

Beschreibung: Die massive, plocoide Kolonie zeigt

meist polygonale Korallitquerschmtte. Die Ausbildung des

Septalapparates sowie die Wandentwicklungen sind denen

der P. decussata sehr ähnlich. Eine lamellare Columella ist

selten erhalten.

Anmerkung: Aufgrund des unzureichenden Erhal-

tungszustandes sowie z.T. schräger Schnittlage ist eine zwei-

felsfreie Zuordnung nicht möglich. Die Dimensionen ent-

sprechen denen der P. turonensis.

Material: 2 herausgewitterte Kolonien (KA3-3,

KA3-6).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Nefgraben), Turon von Frankreich.

Familie Heliastraeidae Allimteau, 1952

Gattung Neocot'^/i! Hackemesser, 1936

Tvpusart: Ncocoenia re?!2; Hackemesser, 1936

Gattungsdiagnose aus HACKEMESSER(1936: 23-24): „Klei-

ne, unregelmäßige, knollige Stöcke, die mit ziemlich kleiner

Basis aufgewachsen waren und eine stark gewölbte Oberflä-

che besitzen. Die kleinen, meist rundlichen, länglichen oder

subpolygonalen Kelche sind durch verschiedene breite, ho-

rizontale oder leicht konkave Zwischenräume getrennt,

oder sie berühren sich mit ihren Wänden. Die Theka ist sehr

dünn und meist als scharfer, mit feinen Höckern besetzter

Rand sehr wenig erhaben. Diese Mauern benachbarter Kel-

Tafel 12

Fig. 1: Actiuaraca tviiuis Morycdwa. Querschnitt; Allgäiicr Schrattcnkalk (ME- 158); Maßstab: 3 mm.

Fig. 2: Actmaraca Icnuis Mor'icowa. Längsschnitt; Allgäuer Sciirattenkalk (ME-15S); Malsstab: 3 mm.

I'ig. 3; Kobyastraeä lithodes (OPPENHEIM). Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (48/XIIl); Maßstab: 3 mm.

lig. 4: Kobyastraeä lithodes (Oppenheim). Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (48/11); Maßstab: 3 mm.

Fig. 5: Kobyastraeä lithodes (Oppiniihm). Längsschnitt; Brandenberger Gosau (48/XllI); Malsst.ib: 3 mm.
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che sind, soweit sie sich nicht direkt berühren, durch winkc-

Hg aufeinanderstoßende Costae verbunden. Rippen und

Oberrand der Septen erscheinen ziemhch kompakt. Die

Septen fallen von der Theka steil ins Kelchinnere ab und

spitzen sich nach dem Zentrum hin zu. Ihre Septalflachen

sind im allgemeinen sehr reichlich mit feinsten Z.ihnchcn

und Spitzen verziert. Die Septen sind abwechselnd verschie-

den dick und lang entwickelt. Die Hauptsepten (2 Zyklen)

sind an ihren freien Enden manchmal verdickt, meistens

verschmelzen sie jedoch zu einer netzförmigen, sehr locke-

ren Columella. Das Säulehen ist entweder in seiner netzför-

migen Struktur erhalten oder nur in Form unregelmäßiger

Körnchen am Grunde der Kelche festzustellen. Bei ganz

besonderer Verwitterung kann die Columella unregelmäl^ig

blattförmig erscheinen. Die Vermehrung der Polyparien ...

ist ... intercalicinal. Stellenweise beobachtet man auch Spal-

tung der Kelche (nicht Teilung, da niemals verzerrte Kelche

auftreten) ..."

Neocoenia lepida (Reuss, 1854)

Taf. 5, Fig. 3, 4

* 1854 Aslracd Icpidd ; Ri uss: 114, Taf. XII, Fig. 1,2.

V 1903 Phyllocoenta IcpicLi (Rtuss) - Felix: 293.

1913 Phyllococnm cf. leptda (Reuss) - Felix: 1 00- 1 1

.

1914 Phyllocnenia lepida (Reuss) - Felix, pars 7: 157.

1936 Wn'//oc(H-?nrt /e/ii^a (Reuss) - Hackemesser: 19.

1939 Orbicclla lepida (Reuss) - Milovanovk:: 114.

1954 Phyllocoenia cf. lepida (Reuss) - Kolosvaky: 76-77, Taf.

4, i-'ig. 4.

1957 Phyllocoenia lepida (Reuss) - SuRARU: 292.

1978 Ncocoeiiia lepida (Reuss) - Turnsek in Turnsek. 8c

Poisak: 153-154, 172-173, Taf. 10, Fig. 1-3.

Dimensionen: d: (2,5) 3-4 mm
c-c: 4-6,5 mm
s: (22) 24-30

Beschreibung: Die massive, ploeoide Kolonie besitzt

lange, meist etwas erhabene Polvpare. Die Koralhte weisen

einen rundlichen bis polygonalen Querschnitt auf. Die

Knospung ist extracahcinal. Die Costosepten sind kompakt,

nonconfluent, vorwiegend in 3 kompletten Zyklen entwik-

kelt und lateral mit zahlreichen Granulae besetzt. Die der

ersten beiden Zvklen sind oft gleichstark ausgebildet. Ihre

axialen Enden können sich mit der Columella verbinden

oder claviform verdickt sein. Stellenweise können kurze und

dünne Septen eines beginnenden 4. Zyklus beobachtet wer-

den. Peripher gehen die Septen als Costae in die Perithek.

Teilweise ist ein winkliges Aufeinandertreffen von Costae

benachbarter Korallite festzustellen. Die Columella kann

sehr vielseitig ausgebildet sein. Oft ist sie spongiös-papillös,

aber auch schwach lamcllar oder trabekulär. Pali sind selten

und unregelmäßig vorhancfen. Eine unvollständig entwik-

kelte F^ndothek besteht aus dünnen tabulaten bis leicht ge-

bogenen Dissepimenten. Sie kann sehr stark reduziert sein.

Die Wand ist parathekal, stellenweise septothekal. Die Mi-

krostruktur besteht aus einfachen Trabekeln, die axiale Lini-

en bilden.

Anmerkung: Neocoenia Hackemesser weist Ähnlich-

keiten mit einer Reihe von anderen Gattungen auf (Tab. 14).

Von den Gattungen Phyllocooiui, Leptaitraea und

Ulastraea Milne-Edwards & Haime unterscheidet sie sich

durch das Auftreten einer netzartig-papillösen Columella,

einer rudimentären Endothek und einer eng entwickelten

Perithek. Die Ausbildung des inneren Septalapparates mit

Pah sowie die Entwicklung von langen Koralhten ist der der

Columnococtna Allüiteau vergleichbar. Unterscheidungs-

merkmale stellen die kräftige Perithek sowie eine schwach

bis unregelmäßige Endothek von Neocoenia dar. Mit der

von Alloiteau (1957: 128) aufgestellten Gattung Neo-

coeniopsis weist sie die größten Gemeinsamkeiten auf. Die

wichtigsten Unterscheidungskriterien sind das Fehlen von

Synaptikeln bei Neocoenia sowie die unterschiedliche

Wandbeschaffenhclt (siehe Tab. 14).

Material: 4 herausgewitterte Kolonien (KA2-I, KA-R,

B4/6; 38/II-3) und 1 Kolonie im Gesteinsverband (KA2-4a).

V o r k o mme n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Cenoman-Turon von Frank-

reich, Cenoman von Griechenland und Libanon, Santon-

Campan von Ungarn, Rumänien und weitere Gosau-Loka-

litäten, Campan von Serbien.

Neocoenia mbpolygonalis Hackemesser, 1936

Taf. 5, Fig. 2 ; Taf. 6, Fig. 2

* 1936 Neocoenia siihpolygonalis : Hackemesser: 25.

Dimensionen: d: 4-6 mm
c-c: (3,5-) 4-6 mm
s:24(-26)

Beschreibung: Die plocoide Kolonie zeigt runde bis

polygonale Koralliten. Die Kelchränder können z. T.

deutlich erhaben sein. Die Septen sind nonconfluent

(-subconfluent), granulär, costat und unterschiedlich dick.

Im allgemeinen geben sich genau 3 komplette Septenzyklen

zu erkennen. Die des ersten Zyklus erreichen häufig die

Tafel 13

Fig. 1: Thamnaraea cladophora Felix. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (Bl/17); M,ißstab: 6 mm.

Fig. 2: Latiastraea kaufmanni (Koby). Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (BA-8b-I); Maßstab: 3 mm.

Fig. 3: Tbamnasteria favrci KiiB'i. Längsschnitt; Brandenberger Gosau (35/XVI-l); Maßstab: 1 mm.

Fig. 4: Microiolena kobyi PRtvER. Orientierter Querschnitt; Brandenberger Gosau (35/VI); Maßstab: 3 mm.

Fig. 5: Microiolena distefatioi (Prfver). Querschnitt leicht oblique; Brandenberger Gosau (Bl/5); Maßstab: 7 mm.

Fig. 6: l'l'amnasterta Idvrei Kohy. Orientierter Querschnitt; B|-.>ndcnherj;ei' Gosau (35/XVI-l); Maßstab: 3 nun.
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Axialregion. Trabekuläre Verlängerungen der Sepien kön-

nen sich mit der oft spongiös-papillösen Columella verbin-

den. Die Wand ist para- bis septoparathckal. Wenige di.mne

tabulate Dissepimente bilden die Endothek. Als

mikrostrukturelle Bildungen können einfache Trabekel be-

obachtet werden.

Material: 2 herausgewitterte Kolonien (KA4-5;

38/II-1).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Cenoman von Mittel-

gnechenland.

Familie Montlivaltiidae Dietrich, 1926

Gattung Complexastraea u'Orbigny, 1850

Typusart: Coinplexastraea siibbinginuiiae d'Orbigny,

1850

Eine erweiterte Diagnose liefert MciRSCH (1994):

„Corallum plocoid bis subcerioid; Septocostae kompakt,

nonconfluent (manchmal subconfluent) und bestehen aus

dicken Trabekeln; besitzen wahrscheinlich trianguläre Zäh-

ne auf dein Oberrand; laterale Flächen mit wenigen, sich

gegenüberliegende Carinae besetzt; vesikuloide Endothek;

Knospung intracalicinal, z.T. auch extracalicinal."

Aufgrund der unvollständigen Originaldiagnose sowie

fehlender Abbildungen war diese Gattung lange Zeit um-

stritten. Zahlreiche Complexasirdcd-Anen wurden zu

Confmastraea d'Orbigny gestellt (Koby 1881-1889). Auf

der Basis von Complexastraea lobata Geyer, 1965 richtete

MoRYCOWA(1974: 468) die Gattung Complexastraeopiis ein.

Als Unterscheidungsmerkmale führt sie Korallite in

mäandroiden Serien sowie die Clamastraea-^.rU'gQn

Endothekalstrukturen an. Eliasova (1976: 174; 1990: 120)

akzeptierte diese neue Gattung. Da die Variationsbreite der

genannten Merkmale selbst innerhalb eines Stockes sehr

hoch ist (vgl. auch Ge'iER 1965: 237), wird die ursprüngliche

Zuordnung beibehalten.

Auf ein nomcnklatorisches Problem machte bereits

TuRNsEK (1972: 237), wie später auch ausführlich Morsch

(1994), aufmerksam. Dabei handelt es sich um die Frage der

Typusart von Complexastraea. Auf der Basis von Astraea

rustica Defrance, 1826 (= Astraea burgundiae Leymerie,

1846) richtete d'Orbigny die Gattung Complexastraea ein.

Untersuchungen von Morsch (1994) führten zu dem Ergeb-

nis, dal? die Typusart Complexastraea sitbburgHndiac

d'Orbigny, 1850 (mit dem Holotypen von Astraea

burgundiae Leymerie (1846: 252; Taf. 10, Fig. 13)) ist. Da

Astraea rustica Defrance von einem nicht abgebildeten Ex-

emplar unbekannten Alters und Herkunft beschrieben wur-

de, welches zudem verloren gegangen ist, wird dieses Exem-

plar von MciRSCH (1994) nicht als validc Art angesehen.

Complexastraea cf. seriata Turnsek, 1972

Taf. 6, Fig. 5, 6

V " 1972 Complexastraea seriata : TuRNsEK: 180 (238), Taf. 19,

Flg. 1-2.

V 1993 Complexastraea cf. seriata Turnsek - Baron-Szabo: 159,

Taf. 3, Fig. 2a-c.

Dimensionen: c-c (in der Serie): 5- 1 mm
s/mm: 5-7(!0)/5

Beschreibung: Die plocoide Kolonie besitzt in Reihe

angeordnete Korallite. Ihr Axialraum ist frei. Non- bis

subconfluente Costosepten sind kompakt, dünn und lateral

mit wenigen Granulae besetzt. Septen innerhalb derselben

Serie erscheinen oft confluent. Die des ersten Zyklus kön-

nen weit in den Axialraum reichen und dort claviform ver-

dickt sein. Die Endothek besteht aus zahlreichen tabulaten

Dissepimenten. Da lediglich unvollständige Kolonien in un-

günstigen Schnittlagen vorliegen, ist eine arthche Zuord-

nung nicht eindeutig möglich. Mikrt)struktur ist nicht erhal-

ten.

Material: 4 Kolonien im Gesteinsverband (MAT 217d,

MAT217f;36/F;36/X).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Weitere Vorkommen: Ober-Oxford bis Unter-

Kimmeridge von S-Slowenien, Ober-Apt bis Unter-Alb von

N-Spamen.

Gattung Clausastraea d'Orbigny, 1850

Typusart: Clausastraea tesselata d'Orbigny, 1850

Eine überarbeitete Diagnose liefert Ai loiteau (1960:

6 ff.): „kolonial, massiv, mit ebener oder konvexer Oberflä-

che; keine Holothek; Polypare besitzen keine Wand; Septen

kompakt, ungleich; bleiben unabhängig oder werden

subconfluent bis confluent; Knospung bei jurassischen Ar-

ten ausschließlich außerpolypar; außer- und innerpolypar

bei den oberkretazischen Formen; zuerst subthamnasterioid

Tafel 14

Fig. 1: Comoseris ct. minima Bt.AUVAis. Orientierter Querschnitt; Ailg.iuer SchrattL-nk.ilk (ME- 158 H); Malsstab; 10 mm.

Fig. 2: Comoseris cf. minima Bi-auvais. Vergrößerter Ausschnitt aus Flg. 1; Allgäuer Schrattcnkalk (ME- 158 H); Maßstab: 3 mm.

Fig. 3: Comoseris cf. minima Beauvais. Längsschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (ME- 158 H); Maßstab: 10 mm.

Fig. 4: Hydnophoromeandraraea volzi MoRYCoWA.Orientierter Querschnitt; Allg.iuer Schrattcnkalk (MAT 217b); Maßstab; 10 mm.

Fig. 5: Eocomoseris raiieni Losek. Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (MAT 38-11); Maßstab: 6 mm.

Fig. 6: (Somoseris cf. minima Bi AUVAis. Vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 3; Allgäuer Schrattcnkalk (ME-158 H); Maßstab: 3 mm.
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mit völlig eigenständigen Polvparzentren, werden die Kolo-

nien in der Oberkreide submäandroid mit undeutlichen

Zentren; anastomosierende Septen selten oder gar nicht vor-

handen; SeptenseitcnflSchen mit gegenüberliegenden

Carinae besetzt; subvertikal verlaufend; distal durch spitze,

gleichartige und aquidistante Zahne abgelöst; Endothek gut

entwickelt; bestehend aus sowohl vollständigen bis unvoll-

ständigen Böden als auch aus langen, randlich leicht gewölb-

ten Dissepimenten; im Längsschnitt erscheint sie als

subparallele, sinuidale Linie; die konkaven Bereiche korre-

spondieren mit den Axialhöhlungcn, die konvexen mit den

intercalicinalen Regionen; jede dieser Linien stellt den

Seitenanschnitt einer wellenförmigen, mehr oder weniger

kontinuierlichen Schicht dar, welche zu Beginn eines

Höhenwachstums-Schubes gebildet wird; keine Columella;

keine Synaptikel; die Costosepten bestehen aus einfachen

Trabekeln, welche im divergenten System gebildet werden;

ihr relativ großer Durchmesser ändert sich mit dem Alter

der Septen; im Querschnitt erscheinen die Kalzi-

fikationszentren als dicke, dunkle, rundliche Massen; das

Sklerencli\ m ist fibrogranular mit sehr kurzen Faser-

kristallen."

Eine sehr eng verwandte Gattung stellt ParacLiHsastraea

Zl.ATARSKl, 1968 dar. Die wichtigsten Unterscheidungs-

merkmale sind das Auftreten von Synaptikeln sowie das

Vorkommen an ausschließlich vesikulärcn Dissepimenten.

ten. Selten können rundliche, z.T. in Reihe angeordnete

Kalzifikationszentren beobachtet werden.

A n me r k u n g : CLiiisastracd plana (FromenTEI.) zeigt mit

verschiedenen anderen Formen große Übereinstimmung: C.

alloiteaui MuRYCOWA,1964 besitzt ähnliche Dimensionen,

weist aber bis zu 36 Septen pro Kelch auf; in C. arnaiidi

Alloiteau, 1960 sind die Septen gleichartig arrangiert (lan-

ge Septenbündel verbinden die Serien), aber der Kelchab-

stand ist deutlich größer (c-c: 10-15); C. bolzei Alloiteau,

1960 (= C. saltensis Alloiteau, 1960) hat fast identische

Dimensionen, jedoch schlankere Septen, deren Anzahl im-

mer 12 deutlich übersteigt.

Claiisaitraea plana (FromenTEL) zeichnet sich durch sehr

kräftige Septen (bis ca. 1mm), eine Septenzahl von haupt-

sächlich 12 sowie die sehr plane Oberfläche der Kolonie aus.

Material: 4 herausgewitterte Kolonien (MER-24; ME-
158-A;ME-I58-G;WS8g;OG 119).

Vorkoni men: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere V o r k o mme n : Turon von Frankreich.

Familie Isastraeidae Alloiteau, 1952

Gattung Isastraea Milne-Edwards & Haime, 1851

Claitsaitraea plana (Fromentel, 1877)

Taf. 7, Fig. 1,3

IS77 Latimcandra } plana : pROMKNxrL: 450, Taf. 106, Fig. 1.

1914 I.atimeandra 'f plana Fromentel - Fn ix, pars 7: 176.

1960 Clausastraca plana (FROMFN"ni ) - Al I oiTEAU: 32-34,

Taf. I, Fig. 4, Taf. III, Fig. 4.

Dimensionen: c-c: 4,5-8,5 mm
s: 6-1-64-S3

s/mm: 5-6/5

diss/mm: 6-7/5

Beschreibung: Die thamnasterioide Kolonie weist eine

auffallend ebene, planare Oberfläche auf. Die Polypare ste-

hen in submäandroiden Serien. Die Costosepten sind dick,

contluent, selten subconfluent und in 2 Ordnungen entwik-

kelt. Stellenweise sind Septen 3. Ordnung zu erkennen. Sep-

ten erster Ordnung reichen z.T. weit in den Axialraum, wo
sie eine rundliche bis sehr verlängerte Kelchgrube formen.

Die Endothek besteht aus zahlreichen tabulaten und gebo-

genen Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist schlecht erhal-

Tvpusart: Astraca hclhuithoides GoLDFUSS, 1826

Synonyme: Andemantastraea ALLOITEAU, 1951;

Parisastraea Alloiteau, 1958.

Gattungsdiagnose aus Milne-Edwards & Haime (1857:

526): "konvexe, buckelige oder subdendroide Kolonie; Un-

terseite iin allgemeinen von einer feinen Epithek bedeckt ...;

Knospung intracahcinal und submarginal; Polvpare prisma-

tisch und durch ihre einfachen Wände direkt miteinander

verbunden; Kelchränder polygonal, einfach und gratartig;

Columella ist rudimentär oder fehlt; Septen schmal, ge-

drangt, fein und granuliert; ihre freien Enden sind mit klei-

nen, dichtstchendcn und gleichförmigen Zähnen besetzt;

Traversen sind stark entwickelt."

Roniewicz (1966: 215) führt ergänzend an, daß die Septen

einen reduzierten costaten Teil besitzen, die Wand unvoll-

ständig septoparathekal entwickelt und die Knospung

extratentakulär ist.

Anhand verschiedener Isastraea- Ancn lieferten nachfol-

gend diverse Autoren überarbeitete Beschreibungen (z.B.

Pelletier 1950; Roniewicz 1966, 1982) sowie Analysen zur

Tafel 15

Fig. 1; Eocomoseris raneni Loser. Vergrößerter Ausschnitt aus Taf. 14, Fig. 5; Allgäuer Schrattcnkalk (MAT 38-11); Maßstab; 3 mm.

Fig. 2: Eocomoseris raiieni Loser. Längsschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (MAT 38-11); Maßstab: 3 mm.

Fig. 3: Microphyllia dcnsecostata Sikharuliüzf. Querschnitt leicht oblique; Allgäuer Schrattenk.dk (MAT 25); Maßstab: 3 mm.

Fig. 4: Eocomoseris raueni Loser. Orientierter Querschnitt; Allgäuer Schrattenkalk (313); Maßstab: 6 mm.

Fig. 5: Miaophylha Jensecostata Sikharui in/l . Längsschnitt; Allgäuer Sehr.ittenk.ilk (MAT 25); Maßstab: 3 mm.

Fig. 6: Psaidopolylrcmacis ct. spinnseplata Mi >K"i row A. Orientierter Querschnitt; Br.indenberger Gosau (B3/5); Maßstab: 3 mm.
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Morphologie und Variationsbreite mneriialb derselben Ko-

lonien (Lathuiliere 1988, 1989).

m

hästracd ncocomicnsn Fkomentei , 1857

Tat, 7, Fig. 2, 4

1857 hastrdca ncocomicnsu : Fromenti i : 37, Ta). Vlll,

Fig. 3.

min 1885 haslrdca ncocomicrists -.ToMhi: 547.

1896 /iiistrucd dtipaiqmen : KnBY: 54-55, Tai. Xll, Fig. 5.

1936 hastraca iiva Sioi iczka - Hackimksser: 41-42.

V 1979 IsAstrai'ä cxpldiutt.i (Ml'NSTKr) - Sc:noLZ; 61, Tcxt-

Fig. 49.

D i mensionen: d: (4) 5-8 mm
c-c: 5-8 (10) mm
s: (30) 36-44

Beschreibung: Die massive, cerioide Kolonie besitzt

polygonale Korallite. Die Septen sind sehr schlank, lateral

mit feinen Granulae besetzt und minier m drei kompletten

Zyklen mit beginnendem 4. Zyklus in 6er Systemen entwik-

kelt. Alteste Septen reichen weit in den Axialrauni, wo sie

sich z. T. vereinigen können. Septen nachfolgender Zvklen

sind jeweils um ca. V^ kürzer als die der vorherigen. Hin und

wieder kann Anastomosis beobachtet werden. In einigen

Korallitcn sind undeutliche, trabekuläre Columellar-

bildungen zu finden. Wenige Svnaptikel sind vorhanden.

Die Wand ist eine sehr unvollständige Para- oder

Septoparathek. Die Endothek besteht aus tabulaten

Dissepimenten. Die Mikrostruktur zeigt mittelgroise, meist

isolierte Trabekel, welche Sekundärtrabekeln aufweisen

können.

Anmerkung: hastraea dupasquieri Koby, 1896 stimmt

mit der Originalbeschreibung sowie den Dimensionen mit

lidstraea neocomiensis Fromentee, 1857 so gut überein, daß

eine Synonymisierung gerechtfertigt erscheint. Die von

SciRiLZ (1979) zu hastraea explanata gestellten Exemplare

zeigen völlige Übereinstimmung mit /. neocomiensis (d: 5-8

mm, s: 36-50). hastraea explanata hingegen stellt eine Form

dar, welche einen Kelchdurchmcsser von mindestens 9-10

mmsowie eine Septenzahl von durchschnittlich über 60 (50-

80, z.T. darüber) aufweist.

Material: 6 herausgewitterte Kolonien (MER-13; MER-
53; WS51-A; WS51-G; WS51-H-II; H-KU 784).

Viirkommen: Allgäucr Schrattcnkalk.

Weitere Vorkommen: Neokoni von Frankreich,

Urgon der Schweiz, Cenoman von Griechenland.

Familie Placosmiliidae Alloiteau, 1952

Gattung Placophyllia d'Orbigny, 1848

Tvpusart: Lithodendron dianthns Goedfuss, 1826

Zusammenfassende Gattungsbeschreibung aus Miene-

Edwards & Haime (1857, Bd. II: 222): „Kolonie fasciculat,

astraeiform, ... Polypare völlig von einer kräftigen, faltigen

Epithek umgeben ...; sie verbinden sich mehr oder weniger

vollständig miteinander, direkt und ohne Beteiliizunti der

Costae, Exo- oder Perithek; ColumelLi kräftig, styliform;

Septen gut entwickelt, nicht exsert; Qucrelemente häufig

subvesikulär."

In einer neueren Kurzdiagnose gibt Geyer (1954: 193)

weitere Merkmale an: „Corallum kolonial, phaceloid; Poly-

pen rundlich, mit leicht überragenden Septen; ein Haupt-

septum ist bis über das Zentrum hinaus verlängert; Epithek

kräftig."

Die systematische Stellung von Placophyllia ist noch im-

mer umstritten. Eine ausführliche Diskussion dieses Pro-

blems gibt Errenst (1990: 195-196). Einer von Aeloeeeau

(1957: 361) vorgenommenen Einreihung in die Familie

Placosmiliidae Alloiteau schlössen sich Roniewicz (1966:

219 ff.) und EliAsovA (1976b: 337 ff.) an. Untersuchungen

der beiden letztgenannten Autorinnen lieferten weitere Er-

gebnisse bezüglich dieser Gattung: Radiärelemente als

bicuneiforme Costosepten ausgebildet. Wand epicostale

Parathek, Endothek und Columella Placcismiliiden-typisch,

unregelmä(?ige Verschmelzung mehrerer Septen mit der la-

mellaren Columella.

Placophyllia cf. citrvata TurNsek, 1974

Tal. 6, Fig. 3, 4

" 1974 Placophyllia curvata : TuRNsEK, in TuRNsEK& Buser: 98,

115, Taf. 8, Fig. 1 -2, Taf. 9, Fig. 1 -2.

1980 Placophyllia curvata Turnsek - Kuzmicheva, in

Chernov et al.: 96-97, Taf. XXXV, Flg. 4a, b.

1981 Placophyllia curvata TuRNsER - TuKNsEK, in Turnsek &
MiHAjLovic: 20, Taf. 16, Fig. 3-5.

V 1993 Placophyllia curvata TuRNsER - Baron-Szabo: 159, Taf.

4, Fig. I,

D I mc n s I o n e n : d: 5-8 mm
s: 30-34 (40)

Beschreibung: Die Kolonie ist wenige cm groß,

phaceloid und hat lange Korallite, welche einen rundlichen

bis leicht ovalen Querschnitt zeigen. Die Costosepten sind

Tafel 16

Fig. 1: Thamnoseris morchella (Reuss). Orientierter Querschnitt; Brandcnbergcr Gosau (23A/1V); Maßstab: 3 mm
1-ig. 2: Thamnoseris arborcscens Felix. Orientierter Querschnitt.; Brandcnbergcr Gosau (23A/I); Maßstab: 3 mm.

big. 3: Fungiastraca crcspoi (Felix). Orientierter Querschnitt; Brandcnberger Gosau (KA2-3); Maßstab: 3 nun.

Fig. 4: Thamnoseris arborcscens Fei ix. Längsschnitt; Brandenbcrger Gosau (23A/I); MalLstab: 1,5 mm.

Fig. 5: Fungiastraca exigua (Reuss). Orientierter Querschnitt; Brandcnbergcr Gosau (35/XlV-l); Maßstab; 3 mm.

Flg. 6: Tunguiitraca cxigna (Relss). L.ingssclinitt; Bi Miulcnbergcr Gosau (35/\lV-l); Maßstab: 3 nun.
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in 3-4 Zvkien in 6er Sytemen entwictccit. Lateral besitzen sie

meist feine Granulae. Die Septen der ersten beiden Zyklen

reichen weit ni den Axialraum, wo sie sich unregelmäßig

verdicken können. Ihre trabekulären Verlängerungen ver-

binden sich z.T. mit der lamcllaren Columclla. Die Septen

des 2. Zyklus weisen oft gleiche Länge wie die ältesten auf,

sind aber deutlich dünner. Nachfolgende Septen sind jeweils

um die Hälfte kürzer als nächstältere. Die Wand ist eine

epicostale Parathek. Feine tabulate Dissepimente bilden die

Endothek. Die Mikrostruktur wird aus zusammengesetzten

Trabekeln (monoaxiale Haupttrabekel und Entwicklung

von Sckundärtrabekel) gebildet.

Anmerkung: Da im Schliff nur wenige Bereiche der

Kolonie beobachtet werden konnten, erfolgt die arthche

Zuweisung unter Vorbehalt.

Material: 4 Kolomebruchstücke im Gesteinsverband

(48/VI; 48/IXc; 48/XV; KAO-1).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Barreme-Apt von Slowenien

und der SW-Ukraine, Apt von Serbien, Ober-Apt bis Un-

ter-Alb von N-Spanien.

Gattung PcplnsmiUa Milne-Edwards & Haime, 1850

Typusart: Pcpldiiiiilh! aiistou Milne-Edwards &
Haime, 1850

Synonyme: Montlivaltia Felix, 1903; Pleswphylha

Oppenheim, 1930 partim; Haplaraea Oppenheim, 1930 par-

tim; weitere Synonyme siehe Beauvais (1982, Bd. L 70-71).

Originaldiagnose aus Mii ne-Edwards & Haime (1850:

57): „Korallum einfach, mit einer breiten Basis festgeheftet,

cyhndrisch und über die gesamte Polyparlänge von einer

membraniformen Epithek umgeben, welche einige leichte

transversale Falten aufweist. Kelch kreisförmig oder etwas

oval; Fossula flach, eng und verlängert. Columella gut ent-

wickelt und lamellar; Septen erscheinen in 4 gut erhaltenen

Zyklen und einem rudimentären fünften; Septen der ersten

beiden Zyklen sind gleich und differieren nur etwas von

denen des dritten; sie sind dick, breit, engstehend, leicht

exsert, nicht völlig gerade; die Septen sind nahe der

Columella geneigt ... lateral granuliert; Dissepimente

vesikulär und recht zahlreich."

Die Ähnlichkeit zu Montlivaltia Lamouroux, 1821, wel-

che jedoch keine Columella besitzt, wird von diesen wie

auch späteren Autoren immer wieder hervorgehoben.

Peplosttiilia fromentfli Angelis d'Ossat, 1905

Taf. 8, Fig. 1

' 1905a Pephnmilia frnmentelt : Angelis d'Ossat: 242 (74), Taf.

XVll(IV), Fig. 6a-g.

1914 Peploimilia fromentcli Angelis [)'Ossat - Fllix: 69.

1937 Peplosmilia fromenteli Angelis li'Ossat - Batai ler:

261-262, 4 Text-Fig.

19ÜI Pcploimilia fromenteli Angelis u'Ossat - Marküvic:

192, Taf. 4, Flg. 5.

1 974 Axosmilia fromenteli (Angelis d'Ossat) - Turnsek, in

Tlirnsek & Buser: 99, Taf. 10, Fig. 1.

1981 PcplosmtUd fromenteli Angelis d'Ossat - Turnsek, in

Turnsek & Mihajlovic: 23, Taf. 21, Fig. 1-6.

19S7 Pcplosmilhi fromenteli Angelis d'Ossat - Kuzmicheva:

231, Taf. 11, Flg. 4.

1992 Peplosmilia fromenteli Angelis uOssAT - Turnsek, in

Turnsek, Plenicar & Sribar: 213, Taf. 6, Fig. 1-3.

1994 Peplosmilia fromenteli Angelis d'Ossat - LiAO & XiA:

165-166, Taf. LXl, Fig. 9-11.

1995 Peplosmilia fromenteli Angelis d'Ossat - Gameil, in

Abdel-Gawad & Gameil; 15, Taf. 14, Fig. 2, 5.

v 1996 Peplosmilia fromenteli Angelis d'Ossat - Baron-

SzABO, in Baron-Szabo Sc Steuber: 15, Taf. VII, Fig. 4.

Dimensionen: d: 24 x 19 mm
s:96

Beschreibung: Der konische Einzelkorallit, wird von

einer dünnen Epithek bedeckt. Im Querschnitt ist er unre-

gelmäßig elliptisch. Die Basis ist stumpf und etwas verklei-

nert. Die Septen sind kompakt, andeutungsweise costat, z.T.

leicht exsert und in 5 kompletten Zvkien entwickelt. Die der

ersten beiden zeigen gleiche Länge sowie Dicke und reichen

weit in den Axialbereich, wo sie oft parallel zur Columella

geneigt verlaufen. Im Querschnitt können dadurch

claviforme Verdickungen der Septenenden vorgetäuscht

werden. Die Septen des 3. Zyklus sind gleichartig ausgebil-

det oder kürzer und schmaler. Septen jüngerer Zvkien sind

deutlich kleiner und erreichen oft nur ein Drittel der Länge.

Die Columella ist lamellar und kräftig. Die Endothek be-

steht aus langen, dünnen, subtabulaten Dissepimenten. Ein-

fache Trabekel, welche axiale Linien formen, geben sich zu

erkennen. Der Abstand der Kalzifikationszentren beträgt

meist 50-80 pm, selten bis 200 pm.

Material: 1 Korallit im Gesteinsverband (KA3-10).

V o r k o mme n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Barreme bis Unter- Apt von

Serbien und Slowenien, Barreme vcm Turkestan, Apt-Alb

von Katalonien, Apt von Griechenland.

Peplosmilia dcpressd Fromentel, 1863

Taf. 8, Fig. 5

• 1863 Peplosmilia depressa : Fromentee: 241, Taf. 46, Fig. 1.

V 1870 Peplosmilia depressa Fromentel - Duncan: 29, Taf. X,

Flg. 8-10.

1914 Peplosmilia depressa Fromentel - Felix: 131.

Dimensionen: d: 13x10 mm
s: ca. 35

Beschreibung: Der kleine konische Einzelpolyp weist

einen subzirkularen Querschnitt auf. Die Septen sind kom-

pakt, stellenweise leicht exsert und in 3 vollständigen Zy-

klen entwickelt. Ihre Dicke kann bis 0,5 mmbetragen. Sie

reichen weit in den Axialbereich. Septen eines beginnenden

4. Zyklus sind sehr dünn und erreichen ca. die halbe Länge.

Die lamellare Columella ist mit den trabekulären Verlänge-

rungen zweier gegenüberliegender Septen verbunden. Die

Endothek besteht aus zahlreichen dünnen, unregelmäßig ge-

bogenen L^issepimenten. Eine dünne Epithek bedeckt den
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gesamten Polvpen. Die Mikrostruktur ist wie bei der vorhe-

rigen Art entwickelt.

Material; 1 Korallit im Gesteinsverband (KA-Tb).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Alb von England, Cenoman

von Frankreich.

CMturfj^ PLicosmilia Milne-Edw ARDS& HAlMt, 1848

T\pusart: T:trhinolia cymhnla MlciKU'N, 1846

Eine erweiterte Diagnose anhand des Holotvps gibt

Al.LOlTEAU (1957: 100): „Kolonial, frei oder festgeheftet,

flabellat oder mäandroid, aber aus nur einer vertikal stehen-

den, mehr oder weniger geschwungenen Serie gebildet; ...

calicinales Plateau ist etwas vertieft; Axialgrube ist sehr lang

und schmal; keine Wand, aber eine dicke, multilamellare

Epithek, deren innerste Schicht sich auf die Costae stutzen

kann; radiäre Elemente sind kompakte Costosepten in bila-

teral-svmmetrischer Anordnung; ... ihr distaler Rand ist mit

kräftigen, spitzen Zähnen besetzt; ihre Seitenflächen sind

mit Granulae bestückt; ... Endothek ist ein im gesamten

Lumen entwickeltes Dissepimentarium aus Traversen;

Columella ist eine dünne, geschwungene Lamelle, mehr

oder weniger kontinuierlich verlaufend, sich selten mit

Septeninnenrändern verbindend; Knospung intracalicinal,

polvstomodaeal und linear."

Anmerkung: Das hier beschriebene Exemplar stimmt

mit der Beschreibung des Originals sowie mit der des

Lectotvpcn völlig überein.

Material: 1 Kolonie im Gesteinsverband (KA-F).

V o r k o mme n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Senon von Rumänien, Santon-

Campan weiterer Gosau-Lokalitäten (Zimmer-, Konto- und

Scharergraben, Piesting).

Unterordnung Amphiastraeina AliaMTEAU, 1952

Familie Mitrodendronidae Al.LOlTEAU, 1952

G3inuns,A»iphhu>lditraca Geyer, 1955

Typusart: AuLtstraea conferta Ogilvie, 1897

Originaldiagnose aus GlM K (1955h: 188): „Amphia-

straeides Korallum; kolonial; Polypare langgestreckt mit

polvgonalem Querschnitt, seitlich vollständig miteinander

verwachsen; Kelche von blasigen Dissepimentalstrukturen

umhüllt; Poivpare von gemeinsamer Epithek umschlossen.

Die Gattung steht zwischen Amphiastraca und Atilastraea."

Nach Beauxais (1970) stellt AmphiauListraea ein Syn-

onym von Pleurostylina Fromentel dar. EliasovA (1975)

jedoch bemerkt, daß sich diese beiden Gattungen durch sehr

große, peripher vorkommende, vesikuläre Dissepimente un-

terscheiden, welche für Plcitrostylinu untypisch sind.

Placoimilui feneitrata (Fei IX, 1900)

Taf. 7, Fig. 5; Tat. 8, Fig. 2, 3, 6

* 1900 Ldsmogyra fenestrata : Felix: 3.

v 1903 Liiiniogyrci feneitrata Felix - Felix: 246, Taf. XXI, Fig.

6, 7, 8.

1930 Laitnogyra fenestrata Felix - Oppenheim: 300.

1961 Lasmogyra fenestrata Felix - Suraru: 658, Tal. IV, Fig.

15, 16.

v 1982 Placosmilia fenestrata (Felix) - Beauvais, Bd. 1: 68-69,

Taf. IV, Fig. 4, Taf. LIX, Fig. 3, 5, 6.

Dimensionen: d: (5) 6-8 mm
s/mm: 20-25/10

Länge der calicinalen Serie c;\. 100 mm

Beschreibung: Die flabello-mäandroide Kolonie, wel-

che aus einer einzigen calicinalen Serie besteht, wird von

einer Epithek umgeben. Eigenständige Polyparc sind kaum

zu unterscheiden. Die Costosepten sind kompakt, lateral

mit sehr leinen, aber auch gröberen, spiniformen Granulae

besetzt und in 2 Ordnungen entwickelt. Kräftige Septen (bis

ca. 0,6 mm) erster Ordnung, welche an ihren axialen Enden

claviforme Verdickungen aufweisen, wechseln mit deutlich

dünneren, jedoch fast gleichlangen, leicht geschwungenen

Septen zweiter Ordnung. Selten können sehr kurze und

feine Septen einer dritten Ordnung beobachtet werden. Die

Columella ist lamellar und sehr dünn. Vereinzelt sind älteste

Septen mit ihr verschmolzen. Die Wand ist parathekal

epicostat. Die Endothek besteht aus zahlreichen, feinen,

tabulaten Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist kaum er-

halten. An wenigen Stellen können isolierte, einfache Tra-

bekel beobachtet werden.

Amphiaulastraea conferta (Ogilvie, 1897)

Taf. 8, Fig. 4; Taf. 9, Fig. 1,2

1897 Aulastraea conferta : Ogilvie: 1 10, T.if. 13, Fig. la-b.

1935h Amphiaulastraea conferta (Ogilvie) - Geyer: 118, Taf.

26, Fig. 9.

V 1975 Amphtaiildstraea conferta (Ogilvie) - EliAsova: 10-11,

Taf. 3, Flg. 3, Taf. 4,Fig. 1-2, Text-Fig. 4.

V 1976 Amphiaulastraea conferta (Ogilvie) - Turnsek, in

Turnsek & Buser: 52-53 (16-17), Taf. 6, Fig. 3-4.

v 1996 Amphiaulastraea conferta (Ogilvie) - Baron-Szabo, in

Baron-Szabo & Steuber: 22, Taf. XII, Fig. 1,2, b.

Dimensionen: d (Lumen): 5-7 mm
d (gesamt): 10-13 mm
s: (28) 36-44

Beschreibung: Die massive, cerioide Kcilonie besitzt

prismatische Polypare, welche von einer deutlichen Trennli-

nie umgeben sind. Die stets ovalen bis polygonalen Lumen

werden von sehr grobvesikulären Dissepimentarien um-

hüllt. Vermehrung durch „Taschenknospung". Die Septen

sind schlank, fein granulär und sowohl bilateral als auch im

lOcr System entwickelt. Ihre axialen Enden besitzen z.T.

mächtige, claviforme Verdickungen. Ein senkrecht zur

Längsachse verlaufendes Hauptseptum, welches sich jedoch

nicht besonders von den anderen Septen abhebt, ist immer

vorhanden. Die Endothek besteht aus dünnen, tabulaten

Dissepimenten. Die Wand ist septothekal. Die Mikrostruk-

tur besteht aus Minitrabekeln, die axiale Linien bilden.

Material: 2 Kolonien im Gesteinsverband (BA-7 b;

L-1).
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Vorkommen: AUgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Tithon von Stramberk, ? Ur-

gon von Slowenien (Resediment in senonischer Brekzie),

Apt von Griechenland.

Familie Amphiastraeidae Ogilvie, 1897

Gattung PlcHYophyllid FRt>MhNTEL, 1856

Typusart: Plcitrophyllia trichotoma Fromentel, 1856

Gattungsdiagnose nach Fromentel (1856: 860), erweiter-

te Fassung in Fromentel (1864: 16 ff.): „Koralle ist

baumförmig, dichotom und oft trichotom verzweigt;

Polypare vorwiegend frei und subzylindrisch; Epithek ist

vollständig ...; Kelche gewöhnlich etwas komprimiert; Sep-

ten wenig zahlreich. Diese Gattung, vermutlich benachbart

zu Thecosmilien und Cladophvllien, unterscheidet sich von

ersteren durch die regelmäßigen Kelche, der kleineren

Septenzahl und vor allem durch den Besitz eines großen,

stärker entwickelten Hauptseptums, welches sie auch von

den Cladophvllien, mit denen sie mehr gemeinsam haben,

unterscheidet ..."

In einer Überarbeitung der Vertreter der Amphi-

astraeinen stellen Mllnikova & Roniewicz (1976) weitere

Merkmale von PleurophylUa fest: „Im Vergleich mit den

Septen ist die Wand primär und der distale Bereich der

Korallite röhrenförmig entwickelt; die Entwicklung der

Wand ist ein Resultat aufeinanderfolgender Skelett-

sekretionen und somit multilamellar (vgl. auch Beauvais

1974); Korallitoberfläche mit diinner Pellicula (Epithek)

überzogen, welche selten erhalten ist ..." Das Auttreten

mikrostruktureller Ähnlichkeiten nut Vertretern der

Pachythecaliidae CuiE, 1975 wird \'on den Autorinnen im-

mer wieder hervorgehoben.

Plenrophyllu! sp. I

Beschreibung: Die locker phaceloide Kolonie besitzt

kleine, vorwiegend dichotom, aber auch trichotom ver-

zweigte Polvpare. Ein längeres und kräftiger entwickeltes

Hauptseptum ist zu beobachten. Die übrigen Septen errei-

chen oft nur '/,, selten '/, des Korallitdurchmessers. Auf-

grund des sehr schlechten Erhaltungszustandes kann weder

eine exakte Bestimmung der Septenzahl noch des Kelch-

durchmessers, der bei ungefähr 3-4 mmhegt, erfolgen. Eine

artliche Zuweisung ist nicht möglich.

Material: 5 Kolonien im Gesteinsverband (SEA 65a3;

MAT 2 1 7c, KA 1 -3, MER-45; ME286b).

Vorkommen; Allgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Plenrophyllu! sp. 2

Taf. 9, Fig. 5

Beschreibung: Die Skelettstrukturen sind wie bei

PleurophylUa sp. 1 ausgebildet. Aufgrund des schlechten

Erhaltungszustandes sowie ungünstiger Schnittlage sind die

Stücke nicht artlich bestimmbar. Sie unterscheiden sich von

den Exemplaren der Pleurophylha sp. 1 durch deutlich grö-

l?ere Dimensionen (d: ca. 5-7 mm).

Material: 2 Kolonien im Gesteinsverband (KW 104-1,

ME286a-I).

Vorko mmen : Allgäuer Schrattenkalk.

Unterordnung Meandriina Al l ("ilTEAU, 1952

Familie Meandriidae Ai loitlau, 1952

Unterfamilie Meandriinae Vaughan & Wells, 1943

GmungAidoimilia Alloiteau, 1952

Typusart: Trochosmilia archiaci FROMENTEL, 1862

(Holotvp verschollen)

Da der Holot\p in der FROMENTELschenKollektion nicht

gefunden werden konnte, wählte Aiioiteau (1957: 85) ei-

nen Neotypen: „Solitäres, trochoides, komprimiertes

Corallum, im Querschnitt elliptisch; an der Basis mehr oder

weniger gebogen; calicinales Plateau ist leicht vertieft; Axial-

bereich ist sehr verlängert und gerade; Wand septothekal;

Exothek reichlich ausgebildet ...; Epithek faltig, dünn; radiä-

re Elemente sind kompakte Costosepten, exsert, sowohl in

2er als auch in radiärer Symmetrie entwickelt; ist ihr distaler

Rand mit Zähnen besetzt, so handelt es sich um stark abge-

rundete und sehr feine Zähne; Septenseitenflächen sind mit

sehr feinen Granulae bestückt; sie sind in dichter, linien-

artiger Folge sowie im divergenten Systemen angeordnet

und stehen senkrecht zum distalen Rand; Columella ist la-

mellar, sehr lang und dünn, leicht geschwungen; Endothek

kaum entwickelt, peripher auftretend; ... Mikrostruktur aus

kleinen Kalzifikationszentren (Abstand der Zentren durch-

schnittlich 8 pm) formen eine mediane Linie ..."

Aiilosmtlui cnneiformis (Milne-Edwards & Haime, 1849)

Taf. 9, Fig. 6

' 1849 PLiiOimilia cnneiformiy. Munu-Edwards & Haimi:,

Bd. IV: 234.

V 1 870 Placinmihd ciineiformis Munk-Edwards & Haime -

DuNCAN, Bd. 11: 27, Taf. X, Fig. 1-5.

V 1903 Placosmilm ameiformu Milne-Edwards & Haime -

Felix: 337.

1914 Placosmäia cuneiformis Mii ne-Eu\vards & Haime -

Felix; 129-130,222.

1957 PLzcosmilia cuneiforynis Mii Ni -Eiiwards & Haime -

AiiorrEAU; 100.

1978 Aiilusmilhi ciinciformn (Milne-Edwards & Haime) -

Turnsik;71, 104, T,if. 1-2.

Dimensionen: d: 1 4 x 30 mm
15 X ca. 20 mm

s; bis 140

Beschreibung: Der trochoid bis flabellate, kompri-

mierte Einzelkorallit zeigt einen elliptischen Querschnitt

und wird von einer sehr faltigen, aus dünnen Lagen beste-

henden Epithek umgeben. Die kompakten Costosepten sind

in 5 kompletten Zyklen entwickelt. Ein beginnender 6. Zy-

klus ist immer zu beobachten. Die Septen sind schlank und

lateral mit sehr feinen, meist spmitormen Granulae bestückt.
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Die Septen der ersten 3 Zyklen reichen weit in den Axial-

raum, wo sie sich selten mit der extrem fernen, lamellaren

C'olumclla vcrbuidcn. Ihre axialen Enden können

claviforme Verdickungen aufweisen. Septen des 4. Zyklus

erreichen ca. '/„ Septen des 5. Zyklus ca. V^ der Länge der

ältesten. Jüngste Septen sind sehr kurz und dünn. Die

Endothek besteht aus hauptsächlich peripher auftretenden

feinen, subtabulaten Dissepimenten. Die Wand ist

septothekal. Die Mikrnstruktur ist kaum erhalten. An weni-

gen Stellen können kleine Kalzifikationszentren beobachten

werden.

Anmerkung: Eine Form, die mit dem hier beschriebe-

nen Exemplaren große Ähnlichkeit aufweist, ist A.

chondrophora (Felix). Letztere besitzt jedoch nur die halbe

Septenzahl. In seiner Revision von 1957 spricht Alloiteau

eindeutig von der Notwendigkeit einer taxonomischen

Neuzuordnung von Placosniilia cuneiformis Milne-

Edw.\rds & Haime, behält aber noch die ursprüngliche Zu-

weisung bei. Aus seiner erweiterten Diagnose für

Placosmilia (1957: 100) ergibt sich jedoch für P. cuneiformis

eine Einreihung in die Gattung Aulosmilia Alloiteau.

Material: 2 freigewitterte Coralla (B7-1; 23A/1X).

Vorko mme n : Brandenbergcr Gosau.

Weitere Vorkommen: Cenoman von England,

Santon von S-Frankreich, Santon-Campan von Slowenien.

Familie Hemiporitidae Alloiteau, 1952

Gattung Nefocoenia Oppenheim, 1930

Typus art: Areaaa lobata Rluss, 1854

Svnonvme: Proplesiastraea Oppenheim, 1930.

Zusammenfassende Gattungsbeschreibung aus Oppen-

heim (1930: 416 ff.): „Kleine, oben stark konvexe, dicht mit

Körnern besetzte Knollen, welche mit breiter Basis festsit-

zen; einzelne Polvparien stellen kurze Röhrenzellen dar,

welche durch ihre mit starken Körnern versehene Rippen

und durch ein durch große Poren unterbrochenes

Coenenchym verbunden sind. Aber auch die schwache

Mauer der ausgesprochen elliptischen Kelche, wie die Sep-

ten selbst, zeigen meist sehr deutliche Durchbrechungen

unterschiedlicher Größe; das Gewebe ist durchaus porös;

Septen gewöhnlich in der Stärke regelmäßig abwechselnd;

zwischen ihnen sind einzelne Traversen gespannt; große

Unbeständigkeit besteht in der Entwicklung einer schwa-

chen, stabförmigen Columella, die ganz fehlen kann und

dann durch eine starke Verschnörkelung des Septalapparates

ersetzt werden kann; Knospung extracalicinal."

Bei allen Artbeschreibungen von Nefocoema durch

Oppenheim (1930) wird die recht variable Kelchgröße inner-

halb derselben Kolonie betont.

Nefocoenia edelbachensis Oppenheim, 1930

Taf. 9, Flg. 2; Taf. 10, Fig. 3, 5

/'• 1930 Nefocoenui edelbachensis : Oppenheim: 426-427, Taf.

Xlll, Fig. 4, Taf. XIX, Fig. 5.

Dimensionen: d: 2-3,5 mm
c-c: 3-4 mm
s: 18-24

Beschreibung: Die bis 5 cm große, massige bis foliosc

Kolonie besitzt extrem kurze Korallite, welche in einem

grobblasigen Coenenchym gebettet sind. Die inter-

polyparen Bereiche besitzen eine stark granulierte Oberflä-

che. Die Costosepten sind kompakt (selten subkompakt),

lateral mit meist feinen, aber auch gröberen, spitzen bis stark

gerundeten Granulae besetzt und in 2-3 Zyklen in 6er Syste-

men entwickelt. Ihre axialen Enden können spitz oder auch

unregelmäßig dick entwickelt sein. Die Septen des 1. Zyklus

erreichen ca. '/, des Kelchdurchmessers. Teilweise besitzen

sie feine, schwache trabekuläre Verlängerungen, welche bis

in das Zentrum gelangen können. Die Septen des 2. Zvklus

erreichen ca. '/^ des Kelchdurchmessers. Jüngste Septen sind

sehr kurz und ragen teilweise nur als winzige Dornen aus

dem Wandbereich. Eine variabel entwickelte Columella

(dünn, lamellar; abgeplattet styliform; trabekulär) kann vor-

handen sein oder nicht. Trabekuläre Verlängerungen der

ältesten Septen können sich mit ihr verbinden. Synaptikel ?

sind vorhanden. Eine Endothek ist kaum entwickelt. Sie

besteht aus wenigen langen, subtabulaten bis vesikulären

Dissepimenten. Die Wand ist eine mit Poren durchsetzte

Parathek und Septothek. Die Mikrostruktur besteht aus

kleinen (an der Septalentwicklung beteiligten) und mittel-

grolien (meist im Wandbereich auftretenden), oft in Reihe

angeordneten Trabekeln.

Material: 2 Kolonien im Gesteinsverband (35/XIII; 36/

VIII).

Vorkommen: Brandenbergcr Gosau.

Weitere Vorkommen: Santon-Campan weiterer

Gosau- Lokali täten (Edel bachgraben).

Unterordnung Dendrophylliina Vaughan & Wells, 1943

Familie Acroporidae Verrill, 1902

Gitlung Paretallonia Sikharulidze, 1972

Typ USart: Paretallonui bcndukidzeae Sikharulidze,

1972

Originaldiagnose aus Sikharulidze (1972: 643):

„Subcerioide, massive Kolonie mit unebener Oberfläche; ra-

diäre Elemente sind kompakt, confluent oder nonconfluent,

lateral mit Granulae bedeckt; periphere Enden der Calicen

haben viele Svnaptikel; in den Axialbereichen fehlen

Synaptikel; Endothek ist gut entwickelt, aus tabulaten

Dissepimenten bestehend; Wand ist eine poröse

Synaptikulothek; Columella styliform; Knospung

extracalicinal; Perithek rudimentär."

Engste Verwandtschaft besteht mit der Gattung

Etallonasteria Roniewicz, 1987 (=Etdllo!Ud Roniewicz,

1966). Das einzige Unterscheidungsmerkmal stellt das Feh-

len einer Columella bei Etallonasteria Roniewicz, 1987 dar.

Weitere sehr ähnliche Gattungen sind Actmastraea

d'Orbigny, 1849 und Stclwdiosens Tomes, 1893. Eine Ge-
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Merkmale
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n.ichbjrter Polypen zu beobachten. Synaptikel treten ver-

einzelt .lut. Die Endothek besteht aus zahlreichen, gut ent-

w ickelten, tabulaten Dissepimenten. Die synaptikulothckale

Wand ist unregelmäßig ausgebildet. Die Mikrostruktur be-

steht aus zusammengesetzten Grolkrabekeln.

Anmerkung: Beziiglich der Septenzahl stimmen die

Exemplare mit der von Wells beschriebenen Form D. hilli

sehr gut überein. Auch er erwähnt, daß die generelle Septen-

zahl 24 beträgt. Ansonsten weist letztere jedoch deutlich

geringere Dimensionen auh

Material: I herausgewitterte Kolonie (KA-Q).

V o r k o m me n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Apt von Griechenland, Ober-

Apt bis Unter-Alb von Spanien, Mittel-Alb von Zentral-

Texas (Lower Glen Rose Fm.), Coniac-Santon von Spanien.

Familie Haplaraeidae Vaughan & Wfils, 1943

Gattung PlcHYocora Milne-Edw.ards & Haiml, 1848

Tvpusart: Lithodendron gemmans Michelin, 1847

(Holotyp verschollen)

Während die erste Definition von Plaaocora durch

Milne-Eüw ARDS & Hai.me (1848: 494) sehr kurz gehalten

war, lieferten diese Autoren später (1849, IV: 310) eine er-

weiterte Diagnose: „Corallum subdendroid; Polypare

cvlindrisch, sehr kurz; ihre unteren Bereiche befinden sich

im kolonialen Verband, die oberen stehen als freie Spitzen in

variabler Ausdehnung; ... Wand kompakt, extrem dick;

Costae sehr deutlich, entlang des gesamten Polypen entwik-

kelt, einfach, gedrängt; sind durch schmale und ziemlich

tiefe Furchen getrennt; ... Kelche kreisförmig; Fossa etwas

vertieft; Columella papillos; Septen kaum hervorstehend,

fast gleich entwickelt, (?) mit fein gezähncltem oberen Rand,

dünn und gedrängt, mit stark granulierten Seitenflächen;

Pali erscheinen vor den Septen sämtlicher Zyklen mit Aus-

nahme vor den Septen des letzten Zyklus."

Mit der Begründung von teilweise perforierten Septen

transferierte Turnsek (1978: 173) diese Gattung in die

Haplaraeidae Vaughan & Wells 1943.

Pleurocora cf. alternans Milne-Edwards & Haime, 1849

Taf. 10, Fig. 4, 6

• 1849 Pleurocora alternans : Milne-Edwards & Haime,

Bd. XI: 312.

1 857 Pleurocora alternam Milne-Edwards & Haime - Milne-

Edwards & Haime: 603.

1930 Pleurocora cf. alternans Milne-Edwards & Haime -

Kuhn & Andrusov: 5-6.

Dimensionen: d: 2-4 mm
s: 24-40 (-44)

Beschreibung: Die dendroide Kolonie besitzt runde,

selten leicht ovale Rorallite. Die Septen sind dünn, kompakt

bis subkompakt, lateral mit zahlreichen feinen Granulae be-

setzt und in 3-4 Zvklen in 6er Systemen entwickelt. Peripher

gehen sie als kräftige, oft lange Costae in die Perithck. Die

12 Septen der ersten beiden Zyklen besitzen meist ungefähr

gleiche Länge. Sie reichen weit in den Axialraum. Die Septen

des 3. Zyklus sind oft lediglich etwas kürzer und dünner.

Jüngste Septen zeichnen sich besonders durch ihre geringe

Dicke aus. Pali können vor den Septen von S, bis S, erhalten

sein. Die Columella ist papillös, z.T. auch aus leicht abge-

platteten Segmenten bestehend. Die Wand ist eine unregel-

mäßig entwickelte Svnaptikulothek. Die Endothek besteht

aus dünnen tabulaten bis leicht gebogenen Dissepimenten.

Die Mikrostruktur besteht aus einfachen Minitrahekeln.

Anmerkung: Anhand ihres in der Slowakei gefundenen

Materials nahmen Kuhn & Andrusov (1930) eine Erweite-

rung der Artdiagnose vor, die der Originaldiagnose zwar

nicht widerspricht, jedoch auch nicht notwendigerweise mit

dem Original übereinstimmen muß. Daher erfolgte die

artliche Zuordnung unter Vorbehalt. Die hier beschriebenen

Exemplare stimmen mit der Beschreibung von Kuhn &
Andrusov sehr gut überein.

Große Ähnlichkeit mit den hier beschriebenen Exempla-

ren besitzt die Form Pleurocora coalesccns Roemer, 1888,

welche jedoch 4 komplette Septcnzyklen ausbildet.

Material: 9 Kolonien im Gesteinsverband (At-6;

KAI -3; Bl/10; B3/3; B3/13; Rl-b; 23A/VII1; 35/1; 43/IV).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Ober-Santon bis Unter-

Campan der Slowakei, Campan von Belgien.

Pleurocora sp.

Im Material des Profils Brandenberger Gosau finden sich

vereinzelt Fragmente von Pleurocora, welche jedoch artlich

nicht zugeordnet werden können.

Material: (23A/VI; 23C/XIII; 35/VIII; 35/XIII; 36/VII;

43/1; 45/1 (b); 48/IX; 48/X; Riff-6; B1/I6).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Familie Pachyphyllndae Beauvais, 1982

Gattung Neocoemopsis Alloiteau, 1957

Tvpusart: Phyllocoenia ex'celsa Fromentel, 1884

Eine zusammenfassende Originalbeschreibung gibt

Beauvais (1982; Bd. II: 102): „Massive, plocoide Kolonie;

Knospung intercalicinal; Polypare sind zylindrisch und

werden durch eine aus Costae und dünnen, subhorizontalen

Dissepimenten bestehende Perithek verbunden; die radiären

Elemente sind kompakte Costoscpten, nonconfluent, in ra-

diärer Symmetrie angeordnet; ihr distaler Rand ist mit klei-

nen, rundlichen Zähnen besetzt, ihre Seitenflächen sind mit

Granulae bestückt, welche einerseits parallel wie auch fast

senkrecht zum oberen Rand arrangiert sind; Columella va-

riabel, fasciculat bis papillös oder als stark geschwungene

Lamelle ausgebildet; Synaptikel selten, besonders im Wand-

bereich vorkommend; Endothek spärlich; Wand para-

synaptikulothekal, stellenweise septothekal."

Neocoemopsis besitzt große Ähnlichkeit mit Neocoenia

Hackemesser. Zu den Unterschcidungskriterien siehe

Tab. 14.
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Neocoeniopsis corollaris (Reuss, 1854)

Taf. 10, Fig. 2

• 1854 Astraea corolLnis : Riusv 113-114, Tjf. IX, Fig. 7, 8.

1857 Hcliastraea ? corolLxris (Ri uss) - Mli n1;-Edwari)S &
H,MML, Bd. II: 459.

1 897 Pbyllocoema corollans (Rl-.UbS) - Sohle: 43.

V 1903 Phyllocoeniä corollans (Rfus',) - Felix: 287, Taf. XXV,
Flg. 5.

1905a Phyllocoenid corolLiris (Reuss) - Angelis d'OssaT: 206-

208, Tat. XIV [I], Fig. 9.

1914 Phyllocoeniä corollans (Reuss) - Felix, pars 5: 25, pars 6:

96, pars 7: 156.

1930 Heliastniea corollans (Reuss) - Oppenheim: 318, Tat.

XLVIH, Flg. 13.

1937 Phyllocoeniä corollans (Reuss) - Battaeer: 128.

1956 Montastraea corollans (Reuss) - Weils, in Moore, Teil

F: F405, Fig. 301.5a, b.

1982 Neocoeniopsis corollans (Reuss) - Beauvais, Bd. II: 107-

109, Taf. XXXVI, Fig. 4.

1994 Neocoeniopsis corollans (Reuss) - Turnsek: 13, Taf. 7,

Fig. 1-5.

Dimensionen: d: 5-8 (10) mm
c-c: 6-9 mm
s: (32) 40-44

Beschreibung: Die plocoide Kolonie zeigt Polypare,

welche einen rundlichen bis ovalen Querschnitt besitzen.

Die Costosepten sind kompakt bis subkompakt, noncon-

fluent, lateral mit zahlreichen Granulae besetzt und in 3 bis

4 Zvklen in 6er Systemen entwickelt. Costae benachbarter

Koralhte können winklig aufeinandertreffen. Die Septen der

ersten beiden Zyklen sind fast gleichlang und reichen weit in

das Zentrum. Ihre axialen Verlängerungen können sich mit

der variabel entwickelten (lamellar oder parietal),

trabekul.iren Columella verbinden. Septen des 3. Zyklus er-

reichen ungefähr '/, Länge der ältesten. Jüngste Septen sind

deutlich kiirzer. Synaptikel treten unregelmäßig verteilt auf.

Die Wand ist parasynaptikulothekal, an wenigen Stellen

septothekal. Vesikuläre Dissepimente treten besonders im

Perithekalbcreich auf. Die Mikrostruktur ist kaum erhalten.

Stellenweise sind einfache und zusammengesetzte kleine bis

mittekroße Trabekel zu beobachten.

Material: I freigewitterte Kolonie (L-2).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Apt, Über-Santon und Maas-

tricht von Katalonien, Cenoman von S-Deutschland, Santon

des Gosaubeckens, Santon-Campan von Slowenien.

Familie Actinacididae Vaughan & Wells, 1943

Gattung /lc;;wijcz5 u'Orbigny, 1850

Typusart: Actmacis niartinhuia d'OrbigN'i, 1850

Eine überarbeitete, ausführliche Diagnose gibt Beauvais

(1982, Bd. I: 264-266): „Plocoide Kolonie; Polypare

subzylindrisch, etwas über die Perithek vorspringend und

durch einen intercalicinalen Bereich voneinander getrennt,

welcher an der Oberfläche subgranular erscheint; Radiär-

elemente sind mehr oder weniger perforierte Septen, die aus

subvertikalen Trabekeln bestehen; ihre axialen Enden kön-

nen frei oder anastomosierend sein; der distale Rand der

Septen ist stellenweise submoniliform; ciie Septen-

seitenflächen sind mit parallel zum distalen Rand stehenden

spiniformen Granulae besetzt; Columella kann parietal sein

oder zu einer abgeplatteten stvliformen Struktur reduziert,

oder aus mehreren freien Stäbchen bestehen, oder zu einer

kurzen Lamelle verdickt erscheinen; keine Pah; Synaptikel

zahlreich; Endothek fehlt; Perithek besteht aus subverti-

kalen Trabekeln, mehr oder weniger diskontinuierlich,

durch Synaptikel sowie wenigen Dissepimentcn verbunden;

Wand wird aus mehreren unvollständigen Synaptikelringen

gebildet; Septen bestehen aus einfachen fibrokristallinen

Trabekeln."

Im Vergleich mit anderen Gattungen der Familie

Actinacididae Valighan & Wells läßt sich Actinacis beson-

ders durch die Art der Knospung (extratentakulär), die

Wuchsform (plocoid) sowie die wenig perforierten Septen

abgrenzen (siehe Tab. 16).

Merkmale
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Actinacis martiniana d'Orbigny, 1850

Tal. ll,Fig. 2, 5, 6

* 1850 Aclinaas martiniana : d'Orbigny: 209.

V 1854 Actinacis martiniana d'Orbigny - Reuss: 127-127, T.if.

XXIV, Fig. 12-15.

V 1903 Actinacis martiniana d'Orbigny -Filix: 177.

1914 Actinacis martiniana d'Orbigny - Felix, pars 7: 240.

1968 Actinacis martiniana D'Orbigny - Turnsek: 362, Taf. 9,

Fig. 3.

1978 Actinacis martiniana d'Orbigny - Turnsek, in TurnsEK

& Polsak: 160, 177, Taf. 16, Fig. 1-4.

1994 Actinacis martiniana d'Orbigny - Turnsek: 15, Taf. 10,

Fig. 4-6.

Dimensionen: d: (1,2) 1,5-2 (2,5) mm
c-c: 2-4 (5) mm
s: 24-26 (40)

Beschreibung: Die bis Dezimeter große, massive,

plocoide, z.T. lamellare Kolonie hat kreisrunde Polvpare,

welche durch ein poröses Coenenchvm voneinander ge-

trennt werden. Die wenig perforierten Costosepten sind in

3-4 Zyklen in 6er Systemen entwickelt und lateral mit fein-

sten Granulae besetzt. Anastomosis ist häufig zu beobach-

ten. Die Columella ist vorwiegend parietal-spongiös, selten

aus mehreren verdickten, kurzen Lamellen bestehend.

Svnaptikel treten häufig auf. Die Wand ist eine unvollstän-

dige S\'naptikulothek. Die Endothek wird aus vereinzelten

dünnen, subtabulaten Dissepimenten gebildet. Die Mikro-

struktur besteht aus einfachen, z.T. isolierten Trabekcln.

Anmerkung: Eine eng verwandte Form stellt Actinacis

cymatoclysta Felix, 1906 aus der Oberkreide von Ost-Gali-

zien dar. Diese läßt sich aufgrund ihrer kleineren Dimensio-

nen gut von A. martiniana abgrenzen.

Material: 16 herausgewitterte Kolonien (KAO-3, KAl-

1, KAl-4, KAl-5, KAl-6, KA3-2, KA-S; B4/7; B4/13;B4/

14; B5/10; 23A/VII; 23C/V-1; 35/XI; 36/V; 44/VII).

V o r k o m me n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Nef-, Konto-, Wegscheid-Graben, Schrickpalfen, Horn-

egg), Santon von Frankreich, Santon-Campan von Slo-

wenien und Kroatien, Maastricht von Serbien.

Actinacis sp.

In einigen Schliffen und Anschnitten des Profils der

Brandenberger Gosau finden sich Fragmente, die |cdoch

artlich nicht zugeordnet werden können.

Material: (KA2-4; 35/IX).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

GMlung Actinaraea d'OrbigN'i, 1849

Typusart: Agaricia granulata M.ünS'XiK, 1829

Eine kurze Diagnose gibt Geyer (1954: 171): „Coral-

lum kolonial; massig bis fladenförmig; Knospung

intratcntaculär; Kelche im Coenenchvm eingebettet; Septcn

wenig zahlreich, ohne paliforme Lappen; Columella durch

ein lockeres Maschenwerk angedeutet; Basalepithek gut aus-

gebildet."

Bereits Mii.aschewitsch (1876: 231) erwähnt die große

Ähnlichkeit dieser Gattung mit Microsolena Lamouroux,

von der sie sich jedoch deutlich durch die Septalstruktur

unterscheidet (mit großen, unregelmäßig entwickelten Po-

ren, wodurch ein aus dünnen Balken bestehendes Netzwerk

vorzuliegen scheint). Nach den Untersuchungen von

RuNiEWicz (1979) besteht ein wichtiges Unterscheidungs-

merkmal in dem Auftreten von semilunaren Pennulae bei

Miaosolena, wohingegen Actinaraea in die Gruppe der

„non-pennulären" Formen gehört. Darüber hinaus bestehen

große Übereinstimmungen mit den Gattungen Thamnarea

Etallon und Dendraraea d'Orbigny. Eine Gegenüberstel-

lung dieser Gruppen zeigt Tab. 16.

Actinaraea tenuis Morycowa, 1971

Taf. 12, Fig. 1,2

V 1971 Actinaraea tenuis : Morycowa; 128-130, T.if. XXXV,
Fig. 1, Taf. XXXVI, Fig. 1, Texi-Fig. 37.

1980 Actinaraea tenuis Morycowa - Kuzmicheva, in

Chernov et al.: 106-107, Taf. 39, Fig. 4a-b.

1 98 1 Actinaraea cf. tenuis Morycowa - Turnsek, in Turnsek

& MiHAjLovic: 37-38, Taf. 45, Fig. 1-4.

1984a Actinaraea äff. tenuis Morycowa - Scott: 344, Taf. 2,

Fig. 12-13.

1985 Actinaraea tenuis MoRYf;owA - Sikharulidze: 61-62,

Taf. 28, Fig. la-b.

1988 Actinaraea tenuis Morycowa - Kuzmicheva, in Aliev et

al.: 175-176, Taf. VIII, Fig. 2a-b.

1992 Actinaraea tenuis Mcirycowa - Turnsek, in Turnsek,

Pllnicar & Sribar: 217-218, T.if. 5, Fig. 7-8.

V 1996 Actinaraea tenuis Morycowa - Wilmsen: 361, Taf. IV,

Flg. 3.

Dimensionen: c-c: 3-5 mm
s (im Zentrum): 12-16

s/mm: 5-6/2

Beschreibung: Die wenige cm große, massive bis

foliose Kolonie weist unregelmäßig im Coenenchvm verteil-

te, runde Korallite auf. Die Costosepten besitzen unregel-

mäßig auftretende und starke Perforationen sowie Seiten-

dornen. Svnaptikel sind vorhanden. Eine irregulär oder

netzartig-spongiös entwickelte Columella ist oft erhalten.

Die Endothek besteht aus kleinen, tabulaten Dissepimenten.

Die Mikrostruktur ist schlecht erhalten. Stellenweise kön-

nen zusammengesetzte Grolstrabekel beobachtet werden.

Material: 8 Kolonien im Gesteinsverband (24/7; 24/8;

35/11; UG-7b; UG-R2; UG-3; ME-158 H-I; UG-2R-II).

Vorkommen: AUgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Weitere Vorkommen: Unterkreide von Texas,

Berrias von Georgien, Barrcmc bis Unter-Apt von

Turkestan, Barreme von Aserbeidschan und des Kaukasus,

Barreme bis Apt von E-Serbien, der SW-Ukraine und von

Rumänien, Apt von Slowenien, Unter-Cenoman von

Spanien.
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Actmaraea sp.

In Proben des Profils der Br.indenberger Gosau finden

sich Fragmente dieser Gattung, welche jedoch artlich nicht

zugeordnet werden können.

Material: (24-1/4).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Gattung Tha. ea Etallon, 1864

T y p u s a r t : Thamnarcd arhorescens Etallon, 1 864

Originaldiagnose aus Etallon (1864: 411-412):

„Polyparstock verzweigt oder länglich, mit kräftigem Ge-

webe, stark perforiert, wurmartig erscheinend; Septen

confluont, irregulär, mehr oder weniger gefältelt; keine

Wand; die Septen sind nicht gut zu erkennen; Granulae

selten. Die Kelche der Gattung werden nicht begrenzt, wie

bei Poriten; die völlig confluenten Septen sind nicht so un-

terbrochen, wie bei Meandruraea; das Coenenchvm ist im-

mer reichlicher ausgebildet als bei Montiporiten und

Psammocoren."

Große Ähnlichkeiten bestehen mit den Gattungen

Actinaraea, Dendraraea und Microsolena (siehe Tab. 16).

Thamnarca cladophora Felix, 1903

Taf. 13, Flg. 1

V» 1903 Tbamnarc.i dadophom ; Fllix: 183-184, Taf. XVII, Fig.

10, II.

1914 Thamnarea cladophora Felix - Ffj IX, pars 7: 204.

? 1982 Synaitraca cladophora (Felix) - Beauvais, Bd. II: 127-

128, Tal. XXXIX, Fig. 1.

Dimensionen: c-c: 3,5-6 mm
s: (16) 20-26

s/mm: 6-7/2

Beschreibung: Die massive, bis 10 cm große, knollige,

thamnasterioide Kolonie besitzt Polvpare, welche sich unre-

gelmäßig verteilt im Coenenchvm befinden. Die

confluenten Costosepten sind meist stark porös und lateral

mit Pennulac und dicken Granulae besetzt. Sechs bis acht

Septen reichen weit in das Zentrum. Ihre axialen Enden

können zu pahformen Loben zerfallen. Die nächst|üngeren

6-8 Septen erreichen ungefähr V^ der Länge und verbinden

sich teilweise anastomosierend mit den ältesten Septen. Die

Columella ist styhform, z.T. abgeplattet oder spongiös-

trabekular. Die Wand ist eine rudimentär erhaltene

Synaptikulothek. Die Endothek besteht aus vereinzelten,

sehr dünnen Dissepimenten und wenigen Synaptikeln. Die

Mikrostruktur wird aus mittelgroßen bis großen, zusam-

mengesetzten Trabekeln gebildet.

Anmerkung: Die Untersuchungen von BeauvaiS

(1982) ergaben, daß von Th. cladophora Felix zwei

Syntypen existieren, die nach seiner Auffassung beide Ver-

treter von Sytiästraea darstellen. Da nur einer der von Felix

als Th. cladophora beschriebenen Svntvpcn aufzufinden

war, welches jedoch mit der Originalbeschreibung ijbercin-

stimmt, wird die urspriingliche Zuordnung beibehalten.

Bezüglich der Dimensionen weisen die hier beschriebenen

Exemplare große Ähnlichkeit mit Th. lithodes Felix auf.

Letztere zeigt jedoch ein dichteres und kompakteres

Coenenchym sowie eine ausschließlich spongiöse Colu-

mella.

Material: 3 Kolonien, z.T. freigewittert (Bl/17; 23C/

XIX; 24-1/5).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Edelbach- und Rontograben).

Familie Kobyastraeidae Roniewicz, 1979

Gattung Ä'o/>_w5frae<! Roniewicz, 1970

Tvpusart: Thamnaitraca lomontiana Etallon, 1864

Gattungsdiagnose aus Roniewicz (1970: 138 ff.):

„Thamnasterioide Kolcmie; Kelche dichtgedrängt; radiäre

Elemente aus einfachen und zusammengesetzten Trabekcln,

CLTufluent, in Bündeln von einem Koralht zum anderen

übergehend; distaler Septenrand mit gleichartigen Zähnen

Familie
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besetzt; axiale Septenenden mit trabci^ulärcn, gleichmäßig

verteilten Loben versehen; Septenseiten mit Granulae be-

stückt; Septen im Axialbereich perforiert; Columella kicm,

st\ liform, abgeplattet; Svnaptikel im Wandbercich vorhan-

den; Bildung einer unvollständigen S\naptikulothek;

Endothek aus groben, tabulaten Disscpimenten, die in be-

nachbarte Kelche reichen; Knospung extracalicinal, selten

intracalicinal."

Größte Ähnlichkeit weist Kobyastraea mit Tharniiastcrui

auf (Tab. 17). Die Unterscheidungsmerkmale sind das Auf-

treten von Pennulae sowie eine ausschließlich intra-

tentakulare Knospung bei Thamnasteria (Auftreten von

Granulae und vorwiegend extratentakuläre Knospung bei

Kohyastraeu).

Familie Thamnasteriidae Vaughan & WhLLS, 1943

Diese Familie zeigt große Ähnlichkeit mit denen, welche

von MORVCOWA& RONIEWICZ(1995) aus der Unterordnung

Fungiina in ihre neue Unterordnung Microsolenina transfe-

riert wurden. Die wichtigsten Gründe gegen einen derarti-

gen Transfer der Thamnasteriidae sind: Monoaxiale Tra-

bekel, strukturell solide Septen, vertikale paliforme Loben

und Svnaptikel, welche vertikal und nontrabekulär ausgebil-

det sind. Bei Formen aus der Gruppe Microsolenina sind die

Trabekel polyzentrisch, die Septen strukturell porös, es feh-

len vertikale Loben und die Svnaptikel sind horizontal und

stangenartig (.rodlike') ausgebildet (treundl. niundl. Mitt.

Ronikwk:z 1996).

Kobyastraea bthodcs (Oppenheim, 1930)

Taf. 12, Fig. 3-5

non V 1903 Thamnaraca lithodes : Felix: 182-183, Taf. XXIII,

Fig. 6, Text-Fig. 8.

* 1930 Gosaviaraea (?) luhoda (Felix) - Oppenheim: 59-62,

r.ii. XXIX, Fig. 2. non Taf. XXXIII, Fig. 7.

Dimensionen: d: (3) 4-6 mm
c-c: (4) 6-8 mm
s: 18-24

s/mm: 5-6 (7)/2

Beschreibung: Die bis 10 cm große, thamnasterioide

Kolonie besitzt unregelmäßig verteilte Korallite. Die

confluenten Costosepten weisen wenige grobe, irregulär

auftretende Perforationen auf und sind lateral mit Granulae

unterschiedlicher Form und Größe besetzt. Nach der Länge

der Septen können bis zu 3 komplette Septenzyklcn in 6er

Systemen unterschieden werden. Sämtliche Septen besitzen

jedoch ungefähr gleiche Dicke. Sechs Septen reichen weit in

das Zentrum, wo sie sich teilweise mit der stvliformen bis

stark abgeplatteten Columella verbinden können. Axiale

Enden der Septen sämtlicher Zyklen können in paliforme

Loben zerfallen. Anastomosis ist häufig zu beobachten.

S\'naptikel treten zahlreich, besonders im Wandbereich, auf.

Die Wand ist svnaptikulothekal. Die Endothek besteht aus

langen, subtabulaten Disscpimenten. Die Mikrostruktur

wird aus sowohl runden, isolierten Großtrabekeln (beson-

ders im Axialbereich auftretend: z.B. paliforme Loben,

styliforme Columella), als auch aus eng aneinandergereih-

ten, unregelmäßig geformten Großtrabekeln (Septen) gebil-

det.

A n me r k u n g : Thauniarca lithodes Feeix zeigt deutliche

Merkmale von Thamnarea. Die von Oppenheim, (1930) un-

ter Gosaviaraea (?) lithodes (Felix) dokumentierte Form

hingegen weist sämtliche Merkmale von Kobyastraea

RONIEWICZauf.

Material: 2 Kolonien im Gesteinsverband (4S/II; 48/

XIII).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vcirkommcn: weitere Gosau-Lokalität

(Wegscheidgraben).

Gattung Thaninastcrta Lesauvage, 1823

Typusart: Astraea dciidroidea Lamourolix, 1821 (=

Thamnasteria lamouroiixi Lesauvacse, 1823) (beide Exem-

plare nicht erhalten)

Synonyme: Ccntrastraea düRBIGWi, 1849; Dactyl-

astraea u'Orbign'i, 1849.

Von Lesauvage (1823) ursprünglich als Thamnasteria

eingeführt, wurde diese Gattung später (1832) von ihm

selbst in Thamnastraea umbenannt. Von den Bearbeitern

wurde lange Zeit das Synonym benutzt, bis Vaughan &
Weeis 1943 die Arten der Thamnastraea auf zwei Gattun-

gen verteilten. Der Name Thamnastraea wurde ganz fallen

gelassen, ihre Arten teils in die Gattung Thamnasteria, teils

in Synastraea MiLNE-EnwARDS& Haime gestellt.

Da weder der Holotyp zu Astraea dendroidea

Lamourolix, 1821 noch zu Thamnasteria lamoitroiixi

Lesauvage, 1823 erhalten ist, gibt Rciniewicz (1982: 167-

168), basierend auf Thamnasteria concmna (Goldfuss,

1826), eine überarbeitete Diagnose: „Korallitdurchmcsser

klein (wenige mm); Radialelemente kompakt, confluent und

anastomosierend; Adaxialbereiche des Oberrandes der Sep-

ten des ersten Zyklus sind als paliforme Zähne entwickelt;

Septenseitenflächen mit Pennulae besetzt; diese erscheinen

als horizontale, gezackte Plättchen ... Ornamentierungen

der Septaloberrändcr erscheinen wie gcrtindete Zähnchen ...

Columella primär monotrabekulär, sekundär mit

Disscpimenten sowie den trabekulären Verlängerungen der

Septen verbunden; in der Peripherie und im Zentrum der

Korallite sind die Dissepimente vesikulär, in anderen Berei-

chen tabulat; die Polyparien sind entweder dichtgepackt

oder durch eine Perithek getrennt; F^pithek entwickelt; Ver-

mehrung intra- und extratentakulär (intercalicinal und peri-

pher); Kolonie lamellar, multicolumnar oder verzweigt."

Als wichtiges genetisches Merkmal hebt Roniewicz

(1982) die geringe Größe der Koralliten hervor (in der Grö-

ßenordnung von Th. conemna, Th. gracilis und Th.

dendroidea, alsci um 2-3 mm). Korallen mit deutlich größe-

ren Korallitdurchmcsser stellen nach ihrer Auffassung Ver-

treter der Gattungen Thamnoseris FromenTEL, 1861,

Fitngiastraea Alloiteau, 1937 und Kobyastraea Roniewicz,

1970 dar.



Thämnasteria favrei KoBV, 1897

Taf. 13, Fig. 3, 6

1897 Thamnaslyaej favyc'i : RoBY: 81, Tat. XVII, Fig. 5. 5a, Taf.

XIX, Flg. 3, 3a.

1905h Thaininiitraci fdvn-i KoBY - Anci i.is d'Ossat: 14.

1926 ThannuiitrafA cf. fdvrci Koby - DlhTRUH; 85, Taf. IX,

Flg. 1.

1979 Thamuditcna favri-i KnBY - SlM-lARUi iD/t: 29-30, Taf.

XVII, Fig. 2.

Dimensionen: d: 2-4 (3) mm
c-c: 3-5 (-6) mm
s: (18) 20-28

s/mm: 7-10/2

Beschreibung: Die l\leine, bis 7 cm grc^ße, multi-

culmnare oder pilzförmig-knoilige, thamnasterioide Kolo-

nie ist mit meist gleichmäßig verteilten Polyparen besetzt.

Die Septen sind confiuent, subkompakt und lateral schwach

ornamentiert. Pennulae treten unregelmäßig auf. Bis zu 12

Septen der ersten zwei Zyklen erreichen das Zentrum. Ihre

trabekulären Verlängerungen können sich mit der

stvlitormen Columella verbinden. Die Endothek besteht aus

tabulaten Dissepimenten. Synaptikel sind selten, treten dann

jedoch im Wandbereich auf. Die Mikrostruktur ist schlecht

erhalten. Stellenweise sind einfache und zusammengesetzte

Großtrabekel zu beobachten.

Anmerkung: Eine sehr ähnliche Form stellt

Thiunnasternx felixi Reyerus Navarro, 1963 aus dem Apt

von Mexico dar. Jedoch weist sie eine deutlich geringere

Septenzahl auf (10-21).

Material: 1 kleine herausgewitterte Kolonie (KA4-3), 2

kleine Kolonien im Gesteinsverband (KA2-4c; 35/XVI-2).

Vorkommen: Brancieiiberger Gcisau.

Weitere Vorkt)nimen: Urgon der Schweiz und Itali-

en, Barreme-Apt von Tansania, Alb von Georgien.

Unterordnung Microsolenina

MORYCOWA& RONIEWICZ, 1995

lamilie Microsolenidac Koli'i, 1890

Gattung A/;oo>o/c»i! La.mourc^ux, 1821

Tvpusart: Microsolena poroia Lamouroux, 1821

Gattungsbeschreibung aus Beauvais (1964: 229): „Kolo-

niale Gattung, massiv; Knospung mtracalicinal-marginal;

Kelche im allgemeinen oberflächlich mit fast punktförmigen

Zentrum; Radialelemente sind biscptale, vollständig und re-

gelmäßig perforierte Lamellen; Svnaptikel zahlreich;

Endothek spärlich; keine Wand; keine Columella."

Entgegen dieser Diagnose stellten ledoch eine Reihe von

Bearbeitern (TuRNsEK & Buser 1974; RoNlEWlcz 1976;

Errenst 1991; Mei nikova et al. 1993 u.a.) die Existenz einer

spongiösen bis parietalen Columella fest.

Microioloia weist nicht nur mit Gattungen der Familie

Microsolenidac gro(?e Übereinstimmungen auf (Tab. 18),

sondern auch mit verschiedenen Vertretern der Familie

Actinacididae (Tab. 16).

Merkmale
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iion 1985 Mtcrosolena äistefanoi (PREVtR) - Sikharulidze: 48, Tjf.

XXII, Flg. 3.1, b.

19S5 Mtaowlena distcfanoi (Privfr) - GhYtR & Rosendahl:

167.

lySS Microsolena dutefanot (Prevfr) - Kuzmicheva, in Aliev

etal.: 171-172, Taf. VI, Fig. 3.i, b.

1992 Microsolena distcfanoi (Prever) - Turnsek, in Turnsek,

Plenicar & Sribar: 217, Taf. 6, Fig. 4-6.

V 1996 Microsolena distefanot (Prever) - Baron-Szabo, in Ba-

RON-SzABo & Steuber: 24, Taf. XIV, Fig. 6.

Dimensionen: c-c: (4-) 5-9 mm
s: 26-40

s/mm: 6-8/2

Beschreibung: Die kleine, bis 10 cm große, massiv-

fladige, thamnasterioide Kolonie besitzt meist unregelmäßig

angeordnete Korallite. Die Kelche werden durch punkt-

förmig eingesenkte Zentren charakerisiert. Die Septen sind

confluent, lateral mit zahlreichen Pennulae besetzt sowie

stark und regelmäßig perforiert. Spongiöse Columel-

larstrukturen sind oft zu erkennen. Wände fehlen;

Synaptikel sind häufig. Die Endothek wird von wenigen

dünnen Dissepimenten gebildet. Die Mikrostruktur besteht

aus zusammengesetzten Trabekeln verschiedener Größe.

Anmerkung: In einer Auflistung gibt LiiSER (1994: 55)

die Dimensionen für die bisl.tng in der Literatur als

Microsolena distefanoi beschriebenen Formen an. Die Varia-

tionsbreite wird von den meisten Autoren als, Jistefanoi-

typisch, groß angegeben. Eine Ausnahme stellt das von

Sikharulidze (1985) dokumentierte Stück d.tr (d: 3-4 mm, s:

26-35). Basierend auf der Originalbeschreibung Prevers

(1909) werden hier jene Exemplare, welche einem Kelch-

durchmesser im Bereich von ca. 5-9 mmund eine Septenan-

zahl um 40 aufweisen, in die Svnonvmenliste von Micro-

solena distefanoi aufgenommen.

Material: 8 Kolonien im Gesteinsverband (KA2-4b,

Bl/5; Bl/1 1, B5/14, 24/5; 23C/VIII; 35/XIX; WS51-B).

Vorkommen: Allgäuer Schrattcnkalk, Brandenberger

Gosau.

Weitere Vorkommen: Berrias von Georgien, Ober-

Berrias bis Unter-Valangin von Texas und S-Spanien, Un-

ter-Barreme von Turkestan, Barreme vc>n Aserbeidschaii

und des Kaukasus, Barreme bis Apt der SW-Ukraine,

Hauterive bis Unter-Apt der polnischen Karpathen,

Barreme bis Unter-Apt von Slowenien, Ober-Apt bis Alb

von Italien, Apt und PCenoman von Griechenland.

Microsolena kobyi Prever, 1 909

Taf. 13, Fig. 4

'' 1909 Microsolena kobyi ; Prever: 69-70, Taf. II, Fig. 7, 7a.

1964 Microsolena sp. ind. : Mi iR v.owa: 85-86, Taf. XXVI, Fig.

3a, b.

Dimensionen: c-c: 3, 5-5, 5mm

s: (24) 26-36

s/mm: 6-7/2

Beschreibung: Die Kolonie ist bis 10 cm groß, massiv-

folios und thamnasterioid. Diese Art gleicht in ihrer

Korallit- und Septalausbildung der vorher beschriebenen,

unterscheidet sich jedoch durch den deutlich kleineren

Kelchabstand.

Anmerkung: Die Exemplare stimmen mit Microsolena

kobyi, welche durch einen Kelchdurchmesser von 3-5 mm
sowie Septenzahlen von ca. 30-32 charakterisiert wird, sehr

gut überein. Dadurch ergeben sich deutliche Abgrenzungen

zu M. distefanoi, die Kelchdurchmesser von 5-9 mmauf-

weist. Ferner zeigen die hier beschriebenen Stücke große

Ähnlichkeit mit den Formen M. subexcavata Eglk.hi und

M. kugleri Wells, welche jedoch durch deutlich höhere

Septenzahlen gekennzeichnet sind. (Gegenüberstellung ver-

schiedener Arten von Microsolena Lamouroux siehe Loser

1994).

Material: 10 Kolonien im Gesteinsverband (BO, Bl/3,

B2, 24/10; 35/IV; 35/VI; 35/XIV-II; 35/XV; 35/XX; UG
10a).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Weitere Vorkommen: Barreme bis Unter-Apt der

polnischen Karpathen, Ober-Apt bis Alb von Italien.

Microsolena sp.

Verschiedene Exemplare aus dem Profil der Branden-

berger Gosau sowie der Lokalität Allgäuer Schrattcnkalk

liegen nur als Bruchstücke oder in ungünstiger Sclinittlage

vor, so dal? eine artlichc Zuordnung nicht möglich ist.

Material: (KA3-1 1, Bl/2, Bl/6, Bl/7; B3/4, B5/15, BA-

5a; BS; 36/1; 48/1).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Gattung Comoseris d'Orbigny, 1849

Tvpusart: Pavonta meandrinoides Michelin, 1843

Eine Kurzdiagnose gibt Geyer (1954: 167): „Corallum

kolonial, mäandroid; massiv flach bis folios und meist ge-

wölbt; Polypare stehen In Gruppen vereinigt zwischen

scharfen oder geraden Hügeln, welche im allgemeinen radial

zum Rand des Corallums hinziehen; Septa zahlreich,

confluent; Columella klein, spongiös."

Nach RoNiEWicz (1976: 107) stellt diese Gattung eine

microsolenid strukturierte Form mit breiten, ungleichmäßi-

gen Serien dar, welche durch sinuose Hügelketten getrennt

sind. Sehr bedeutend hält sie auch die Entwicklung von

Menianen (Hauptunterscheidungsmerkmal zu Meandra-

raea Etallon) sowie das Auftreten von großen Poren und

kräftigen Dissepimenten (= Unterschiede zu Microsolena

Lamouroux) (siehe Tab. 18, 19).
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Comoseris cf. minima Beauvais, 1964

Taf. 14, Fig. 1-3,6

1S8S < jimoserii mcauJriuouies (MiruLLiN) - KoB'i: 405, Tjf.

111, Fig. \-2.

l')04 Cumoicrii nicd>ul>in<iHics (Mu helin) - Kdbv: 134, T.if.

18, Fig. 2-3.

• 1964 Comoseris mimnui : Bfauvais: 237,T.it. 30, Fit;. 5, T,if. 31,

Flg. 1.

V 1972 Comoseris minima Blauvais - Turnskk: 48, 103, T.if. 29,

F,g. 1-2.

V 1976 Comoseris minima Beauvais - Ronihwicz: 107, Tjf. 34,

Flg. 2-3.

1977 Comoseris minima Bealivais - RdMEWicz: 619.

1991 Comoseris minima Beauvais - Errensi: 30-31, T.if. 20,

Fig. 3a, b (hier weitere Synonyme).

Dimensionen: d (Serie): 1,8-2,5 mm
c-c (in Serie): 1,5-3 mm
s/mm: (6) 7-9/2 mm
Länge der Serie: 3-9 mm

B eseh rei b u ng: Die massige oder ,ibgefl.iehte Kolonie

zeigt uniseri.iie, sowohl mä.indroid .ils aueh parallel \erlau-

fendc Korallitreihen. Eigenständige Korallite sind meist un-

deutlich zu erkennen. Die Scpten sind dick, unregelmäßig

und grob perforiert sowie confluent bis subeonflueiit. Late-

ral besitzen sie Pennulae und kräftige Meniane. Stellenweise

kann Anastomosis beobaehtet werden. Synaptikel finden

sieh besonders im Wandbereich, wo sie eine unvollständige

Synaptikulothek formen. Die Columella ist spongios-

parietal. Die Endothek besteht aus dünnen, tabulaten

Dissepimenten. Die Mikrostruktur besteht aus zusammen-

gesetzten Großtrabekeln.

Anmerkung: Die hier beschriebenen Exemplare unter-

scheiden sich von (dieser bislang nur aus dem Jura bekann-

ten Art) Comoseris miinma durch den etwas größeren

Kelchabstand sowie durch das eher seltene Vorkommen an

Synaptikeln

Material: 6 Kolonien im Gesteinsverband (BA-6d;

MAT214; MAT217 (2); ME-283; UG-R2; ME-158-B).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Malm von Slowenien und

Deutschland, Oxford von Portugal, Frankreich, Schweiz,

England, Ober-Oxford bis Kimmeridge von Polen und Ru-

mänien, Kimmeridge von Spanien.

Gattung Eocomosens Mllnikova et al., 1993

Typusart: Eocomoscris ramosd Meinikova, 1993

Originalbeschreibung aus MtLNiKcnA et al. (1993):

„Thamnasterioide bis subcerioide Kolonie; Korallite besit-

zen kleine Dimensionen; Columella monotrabekulär;

Radiärelemente biseptal, aus wenigen Trabekeln bestehend

und mit kräftigen Menianen ornamentiert; Scpteninnenrand

mit Pennulae abschließend; Dissepimente lang, zahlreich;

Synaptikel balkenartig, selten; formen eine unvollständige

Wand; Knospung intra- und intercalicinal."

Diese noch sehr junge Gattung steht in enger Verwandt-

schaft zu Comoseris uOrbKjNY und Microsolena

Lamouroux (Tab. IS).

Eocomosens raiteni\.i^si_K^ 1993

Taf. 14, Fig. 5; Taf. 15, Fig. 1,2,4

1993 Eocomoscris raiieni : Loser, in Melnikova et a\.: 7-8, Taf.

II, Fig. 1-6.

Dimensionen: d: 2-3,5 mm
c-c: (1,5)2-3,5 (4,5) mm
s: (18) 20-26

s/mm: 6-8/2

Beschreibung: Die massive, thamnasterioide bis

subcerioide Kolonie zeigt regellos verteilte Korallite. Die

Costosepten besitzen sehr unregelmäßig auftretende Perfo-

rationen. Sie sind in irregulären Systemen und Zyklen ent-

wickelt und lateral mit Pennulae sowie groben Menianen

ornamentiert. Bis zu 10 Septen erreichen das Zentrum.

Anastomosis kann hautig beobachtet werden. Die

Columella ist substyliform bis stark abgeplattet. Wenige

Synaptikel treten im Wandbereich, wo sie eine unvollständi-

ge Synaptikulothek formen, auf. Subtabulate Dissepimente

formen die Endothek. Die Mikrostruktur besteht aus mit-

telgroßen bis großen Trabekeln.

Material: 2 freigewitterte Kolonien (MAT 38-11; OG
313).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Unter-Cenomaii von

Deutschland.

Gattung HyJunphoromcandraraca MoRVCOWA,1971

Typusart: Hydnophoromeatidrdea volzi Mcirycowa,

1971

Originaldiagnose aus Mc>ry( cnvA (1971: 123-124):

„Hvdnophoroicfe Kolonie; Serien lang, kontinuierlich; Kel-

che undeutlich bis leicht abgegrenzt; Collines kurz, isoliert

bis mehr oder weniger mit benachbarten verbunden, wo-

durch ein einziger längerer Collis gebildet wird ...; Collines

sind tholiform, bisweilen mit wenig tiefen und schmalen

Ambulacra versehen; Septen im allgemeinen confluent oder

subconfluent; gleichmäßig perforiert ...; Pennulae verlän-

gert; verlaufen mehr oder weniger parallel zum distalen

Septalrand; Innenränder der Septen sind mit trabekulären

Loben versehen; Columella schwach, parietal; Wand
synaptikulothekal, unvollständig, Synaptikel besonders im

Wandbereieh auftretend; Endothek besteht aus gebogenen

oder horizontalen Dissepimenten; Perithek fehlt im allge-

meinen, stellenweise rudimentär; Knospung circummural

und intramural terminal ...; die Struktur der Trabekel ist mit

der der Mierosolenidae identisch."
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Hvänophoromeandraraea volzi MoRYCOWA,1971

Tai. 14, Fig. 4

v* 1971 HxdnophoromcanJraraea volzi : MuRVcow.v; 124-125,

Taf. XXXIII, Fig. 4, T.if. XXXIV, Fi-. 1. T.it. XXXVl,

Fig. 2, Text-Fig. 36.

1994 Hvd'iophoromeandraraea volzi MoRV<:uVi.\ - Masse &
Morycowa: 44.'i, Taf. 3, Fig. la, b, 2a, b, 3a, b, 4.

Dimensionen: Länge (Coliis): 1,3-4 mm
col-col: 2-4 (5) mm
s/mm: 7-8/2

Beschreibung: Die massive, cm bis dm große,

m.iandro-hydnophoroide Kolonie besitzt meist undeutliche

Polvpare, welche in langen Serien arrangiert sind. Die Sep-

ten sind regelmäßig bis unregelmäßig perforiert und

confluent bis subconfluent. Ihre axialen Verlängerungen

werden von paliformen Loben gebildet, welche zusammen

mit einer ungleichmäßig entwickelten, trabekulären

Columella den Zentralbereich füllen. Pennulae sind vorhan-

den; Svnaptikel sind zahlreich, besonders in peripheren Be-

reichen. Die Wand ist eine sehr unvollständige

Synaptikulothek. Dünne, meist tabulate Dissepimente bil-

den die Endothek. Die Mikrostruktur ist sehr schlecht er-

halten. An wenigen Stellen können dicke, zusammengesetz-

te Trabekel mit 200-240 pm im Durchmesser beobachtet

werden.

Anmerkung: H\d>iophori»ncdndrardC<i weist z.T. gro-

ße Übereinstimmungen mit den Gattungen Comosens

d'Orbigny, Meandraraca ElAl I.ON sowie Meandrophyllia

d'Orbigny auf (Tab. 19). Die hier beschriebenen Exemplare

unterscheiden sich von Comosens d'Orbigny durch das

Fehlen einer ausgeprägten Endothek und von Meandro-

phyllia d'Orbigny durch das Auftreten von überwiegend

undeutlichen Kelchzentren. Unterschiede zur Mcandraraea

Etallon bestehen in der tholiformen Ausbildung der

Collines und dem Fehlen von geraden Tälchen mit deutlich

getrennten Kelchen.

Material: 7 Kolonien im Gesteinsverband (MAT 217b,

MAT 217h; MER-8I; WS 51-C; WS51-E; ME-158-Cn;

ME-158-HIII).
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che können selten beobachtet weiden. Die Septen sind

dünn, nonconflucnt, dichtgedrängt, wenig perforiert und in

3 Ordnungen entwickek. Anastomosis kann sehen beob-

achtet werden. Alteste Septen reichen weit in das Zentrum.

Ihre axialen Enden weisen oft claviforme Verdickungen auf.

Septen 2. Ordnung können gleiche Länge aufweisen, sind

aber deutlich dünner. Jüngste Septen sind dünn und kurz.

Spongiös-parietale Columellarbildungen treten sehr häufig

auf. Synaptikel sind selten. Die Endothek wird aus langen,

dünnen, tabulaten und subtabulaten Dissepimenten gebil-

det. Die Wand ist synaptikulothekal (teilweise ? septo-

thekal). Die Mikrostruktur ist schlecht erhalten. Selten sind

einfache Trabekel zu finden.

Material: 1 Kolonien im Gesteinsverband (MAT-25;

BA-7c).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vc^rkommen : Apt von Griechenland, Alb

von Georgien.

Gattung Lathtstraea Bfauvais, 1964

Typusart: Ldttustraca foMldsscnsis Beauvais, 1964

Originaldiagnose aus Beauvais (1964: 254-256):

„Cerioide Koloniekoralle; Korallite polygonal, länglich;

manchmal aus (höchstens) zwei Korallitzentren bestehend;

keine Tal-Seriensepten; Knospung intracalicinal, einfach;

die Radiärelemente sind non- oder subconfluente Costo-

septen, wenig perforiert; Perforationen unregelmäßig ver-

streut; zwischen die älteren Septen schalten sich |üngere,

welche rudimentär oder verkümmert bleiben; Septen-

seitenflächen sind mit grollen spiniformen Granulae besetzt;

der distale Rand ist mit kleinen, regelmäßig entwickelten,

gerundeten Zähnen verschen; wenige Synaptikel finden sich

nahe des distalen Randes; ... Columella parietal-spongiös;

Endothek ist kaum entwickelt; Wand sowohl synapti-

kulothekal als auch septothekal."

LdtiäitraCiX kanfmamu (KoiCi, 1897)

Taf. 13, Fig. 2

•' 1897 Latimcandm kdufmanm : KoBY: 45-46, Taf. X!, Fig. 1-2.

1914 Latimeandra kaufmanni Koby - Felix: 39.

1953 latimeandra kaiijniamii Ki>by - Sucic: 104, T.it. 1, Fig. 4.

? 1971 Latiastraea sp. : MoRYCOWA:94-95, Taf. XXIX, Fig. 5.

1981 Latiastraea kaufmanni (Koby) - TuRNsl-K & MlllAjLovic:

30, Taf. 30, Fig. 1-5, Taf. 31, Fig. 1-3.

1995 Latiastraea kaufmanni (Koby) - LosbR: 50.

V 1996 Latiastraea cf. kaufmanni (Kciby) - Baron-Szabo, in Ba-

RON-SzABi) & Sti:uber: 25, Taf. XV, Fig. I, 2.

V 1996 Latiastraea kaufmanni (Koby) - Wilmsen: 360, Taf. HI,

Fig. 5, 6.

Dimensionen: d: 6-8 (9) mm
c-c: (4) 5-10 mm
s: 32-46

s/mm: 5-7/2

Beschreibung: Die ca. 10 cm große, masslv-cerioide

Kolonie besitzt mono- bis dizentrische Korallite. Die

Costoseptcn sind gerade, non- bis subcontlucnt oder

confluent, teilweise anastomosierend sowie wenig und unre-

gelmäßig perforiert. Lateral besitzen sie feine bis grobe,

spiniforme Granulae. Besonders die axialen Bereiche der

Septen werden durch Perforation geprägt. Die Columella ist

spongiös-parietal, meist kräftig entwickelt. Vereinzelt fin-

den sich Svnaptikel und Pennulae. Die Wand ist vorwiegend

synaptikulothekal, stellenweise septothekal. Die Endothek

ist spärlich entwickelt und besteht aus feinen, subtabulaten

Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist kaum erhalten. Selten

können zusammengesetzte, mittelgroße Trabekel beobach-

tet werden.

Anmerkung: Die von Mcirycowa (1971) als Lati-

astraea sp. beschriebene Form stimmt mit den Dimensionen

und der Ausbildung der Skelettelemente mit den hier doku-

mentierten Exemplaren gut überein, weist jedoch deutlich

mehr Septen auf (bis 68). Ähnlich verhält es sich mit der

kretazischen Art Latiastraea goldfttssi (Koby), welche aller-

dings eine noch höhere Septenanzahl besitzt (bis ca. 80).

Übereinstimmungen mit der aus dem Ober)ura bekannten

Form Latiastraea foulassensis Beauvais, 1964 ergeben sich

durch die identischen Dimensionen der Skelettelemente so-

wie durch das Auftreten einer gut entwickelten spongiösen

Columella. Das Unterscheidungsmerkmal stellt das Fehlen

confluenter Septen bei L. foulassensis dar.

Material: 3 Kolonien im Gesteinsverband (BA-8b-I;

ME283;HD252f.).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk.

Weitere Vorkommen: Urgon der Schweiz, Barreme

bis Unter-Apt von Serbien und ? der rumänischen Kar-

pathen, Apt von Griechenland.

Gattung Dimorphastraea d'Orbigny, 1849

Typusart: Dimorphastraea grandiflora Frumentel,

1857

Synonyme: Dimorphastraea d'Orbigny, 1849; Dimor-

phoseris Duncan, 1872; Protoseris Felix, 1903; Lepto-

phvllastraea Oppenheim, 1930; weitere Svnonvme siehe

Beauvais (1982, Bd. II: 77).

Eine überarbeitete Gattungsdiagnose gibt Beauvais (1982,

Bd. II: 77): „Massive, thamnasterioide Kolonie; Vermehrung

durch circumoralc Knospung, welche von einer perithe-

kalen, intracalicinalen Knospung gefolgt werden kann. Da-

durch entsteht eine Kolonie mit Zentralkoralliten, welche

von kleineren Koralliten, in konzentrischer Serie angeord-

net, umringt wird. Die radiären Elemente sind biseptal mit

wenigen, unregelmäßig verstreuten Perforationen, welche

aber zum Septeninnenrand häufiger auftreten. Der distale

Septenrand ist mit großen, rundlichen Zähnen besetzt, fast

senkrecht stehend. Die Scptenseitcnflächcn sind mit isolier-

ten und in sehr langen Reihen angeordneten Granulae be-

setzt. Diese Reihen verlaufen parallel zum distalen Rand der

Septen. Die Synaptikel sind einfach und zusammengesetzt.

Die Columella ist schwach entwickelt, in den peripheren
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Polvparen oft zu einer stengeligen Achse ledu/'iert. Keine

Wand zwischen den Polyparen ..."

Danorphastraea glomerata Ri uss, 1854

Taf. l,Fig. 2, 4, 6

'''

1854 Diniorphastraea glomerata : Rtuss: 1 16, Tat. XIV, I-ig. 12.

V 1903 Dtmorphastraca glomerata Reuss - Felix: 213.

1914 Dimorphastraea glomerata Reuss - Feli.x, pars 7: 200.

1930 Dimorphastraea glomerata Reuss - Oppenheim: 188, Tal.

XXXVI, Fig. 1 1 , nun Taf. IX, Fig. 1,3, Taf. XXVI, Fig. 7.

1937 Dimorphastraea glomerata Reuss - Bataller: 203.

V 1982 Dimorphastraea glomerata Reuss - Beauvais, Bd. II: 85-

86,Taf. XXXI, Flg. 1.

Dimensionen: c-c (in Serie): 5-10(12) mm
c-c (zwischen den Serien);

10-15 (18) mm
s/mm: 7-10/5

s (Mutterkorallit): 100-200

Beschreibung: Die bis 20 cm grolse, massive, tham-

nasterioide Kolonie besitzt konzentrisch um einen

Mutterkorallit angeordnete Tochterkorallite. Die confluen-

ten, grob und regelmäßig perforierten Septen sind lang und

geschwungen. Ihre Seitenflächen sind mit zahlreichen

Granulae und Pennulae bestückt. Letztere können zu

Meniane verschmelzen. Die Columella ist spongiös-parietal.

Eine Wand fehlt. Synaptikel treten unregelmäßig verteilt

auf. Die Endothek besteht aus zahlreichen, dünnen,

tabulaten Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist schlecht er-

halten. Stellenweise können mittelgroße bis groik' Trabekel

beobachtet werden.

Anmerkung: Da der Holot\p von Dimorphastraea

glomerata Reuss verschollen ist, wählte Bi .mv ais (1982) aus

der Reuss 'sehen Kollektion einen Neotypen. Die hier be-

schriebenen Exemplare stimmen mit diesem Neotypen sehr

gut überem.

Untersuchungen durch Beauvais (1982, Bd. II: 86) erga-

ben, daß einige der von Oppenheim (1930) in diese Gruppe

gereihten Exemplare große Unterschiede zu Dimorph-

astraea glomerata Reuss aufweisen. So stellte er fest, daß ein

Teil dieser Formen Dimorphastraea sulcosd Reuss zuzuord-

nen seien (Oppenheim, 1930: I88,Taf. IX, Fig. I, Taf. XXVI,

Fig. 7), andere Stücke Vertreter von Koilomorpha asperrima

(Reuss) darstellen (Oppenheim, 1930: 188, Taf. IX, Fig. 3).

Material: 2 freigewitterte Kolonien (KA3-9; KA-H).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: weitere Gosau-Lokalitäten

(Nef-, Zimmer- und Scharergraben), Santon von Spanien.

Gznnn'g Fungiastraea Aleoiteau, 1952

Typusart: Astraea laganiim MlCHELlN, I84I

Synonyme: Thamnastraea Beainvieee, 1830 partim;

Synastraea d'Orbigny, 1849 partim; Thamnastraea Reuss,

1854 partim; Centrastraea Fromentel, 1858-61, partim;

Thamnastraea Koby, 1904-05 partim; Centrastraea

AlloiTEAU 1941 partim; weitere Synonyme siehe M.

Beauvais(1982, Bd. 11:72).

Thamnasterioidc Kolonie; Koralhte in Reihe angeordnet

und durch lange confluente Septenbündel verbunden; Sep-

ten wenig perforiert; Columella spongiös. In einer Gegen-

überstellung mit der sehr ähnlichen Form Thamnoseris

Ei'Ai ION, 1864 stellt RoNiEWicz (1979) weitere Charakteri-

stika von Fiingiastraea fest: „Kolonie lamellar; Septen er-

scheinen an der Kolonieoberfläche lang und geschwungen;

Ausbildung einer papillösen Columella möglich; vcsikuläre

Endothek; Vermehrung extracalicinal-marginal (in den peri-

pheren Koloniebereichen) und intratentakulär (im Kolonie-

zentrum)." Ein wichtiges Merkmal stellt das Auftreten von

Pennulae dar.

Fiingiastraea exigua (Reuss, 1 854)

Taf. 16, Fig. 5, 6

v" 1854 Thamnastraea exigua : Reuss: 1 19, Tal. 18, Fig. 5-6.

1857 Thamnastraea exigua Reuss - Milne-Edwarus & Haime,

Bd. 11:556.

V 1903 Thamnastraea exigua Reuss - Felix; 209-210, Tcxt-Fig.

15.

191 1 Thamnastraea exigua Reuss - Trauth: 69, Taf. 3, Fig. 3.

1930 Synastraea exigua (Reuss) - Oppenheim: 166, Tat. 31, Fig.

12,a.

1971 i'ungiastraea äff. exigua (Rfuss) - MuRYCOWA;111-112,

Taf. 28. Flg. 2.

V 1993 I'ungiastraea cf. exigua (Reuss) - BaroN-Szabo; 162, Taf.

4, Fig. 3a, b.

Dimensionen; c-c; 3-5 (-6) mm
s: bis ca. 35

s/mm; 7-10/2

Beschreibung: Die bis 10 cm grotse, thamnasterioidc

Kolonie ist fladig bis inkrustierend ausgebildet. Die Kelche

besitzen einen runden bis polygonalen Querschnitt und sind

in Reihe angeordnet. Die Septen sind subkompakt, con-

fluent und mit lateralen Granulae sowie Pennulae besetzt.

Die Columella ist spongio-papillös. Synaptikel treten unre-

gelmäßig verteilt auf. Die Endothek besteht aus tabulaten

bis leicht gebogenen Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist

nicht erhalten.

Material: 1 kleine herausgewitterte Kolonie (KA-B), 3

kleine Kolonien im angeschliffenen Gesteinsverband (KAO-

2, KA3-10;35/XIV-I).

V o r k o mme n ; Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Unter- Apt von Rumänien,

Apt-Alb von N-Spanien, Santon-Campan weiterer Gosau-

Lokalitäten (Pass Gschütt und Zimmergraben, Russbach,

Scharergraben bei Piesting), Senon der Tschechischen Repu-

blik.

Fiingiastraea crespoi {¥vA.\\, 1891)

Taf. 16, Fig. 3

•
1 891 Thamnastraea crespoi : Felix: 146, Taf. 22, Fig. 5.

1963 Thamnastraea crespoi Felix - Reyeros: 4, Taf. 1, Fig. 1, 4.

1994 Fungiastraea crespoi (Felix) - Loser: 66-68, Taf. 9, Fig. 4,

Taf. ll,Fig. 8, 9.

V 1996 Fiingiastraea crespoi (Felix) - Bakon-Szabo, in Baron-

SzABO &: Steuber: 27, Taf. XVI, Fig. 2, 3.



Dimensionen: c-c: (3) 4-8 mm
s: (20) 24-35 (44)

s/mm: 6/2

Beschreibung: Die bis ca. 5 cm große, fladige,

thamnasterioide Kolonie besitzt relativ dicht in Reihe ange-

ordneten Korallitzentren. In Bereichen reger intratenta-

kularer Rnospungstätigkeit beträgt die Entfernung der Zen-

tren deutlich weniger als 3 mm. Die einzelnen Korallitreihen

sind durch lange, confluente Septenbündel verbunden. Die

Septen erscheinen unregelmäßig perforiert und sind lateral

mit kleinen isolierten Granulac und Pennulae besetzt.

Synaptikel sind vorhanden. Die Endothek besteht aus fei-

nen, gebogenen Dissepimenten. Die Mikrostruktur ist

schlecht erhalten. Stellenweise können zusammengesetzte

Grolkrabekel beobachtet werden.

Anmerkung: Eine sehr ähnliche Form stellt

Fungiastracd ntbtilii EliAsova & Roniewicz, 1990, in

EliAsova, 1990 aus dem Unter-Kimmeridge der rumäni-

schen Karpathen sowie aus Oberiura-Unterkreide der

Tschechischen Republik dar. Diese weist aber die doppelte

Anzahl an Septen auf.

Material: 1 herausgewitterte Kolonie (KA2-3), 3 Kolo-

nien im Gesteinsverband (BA-4a; B6/9; Bl/12).

Vorkommen: Allgäuer Schrattenkalk, Brandenberger

Gosau.

Weitere Vorkommen: Neokom bis Apt von Mexico,

Apt von Griechenland, Unter-Cenoman von NW-Deutsch-

land (Kassenberg).

Fn>igiastrdca sp.

In verschiedenen An- und Dünnschliffen von Proben der

Brandenberger Gosau tinden sich Exemplare von

Fungiaitraea in unzureichender Erhaltung oder ungünstiger

Schnittlage.

Material: (Bl/16; 23A/X; 23C/XVI1).

V o r k o mme n : Brandenberger Gosau.

Gattung Thamnuicns FroMHNTEL, 1861

T V p u s a r t : Tharnnoicrn lucrttitans FRt)MENT£L, 1 86

1

Nach Roniewicz (1979) stellt Thamnoiens Etallon eine

sehr „vernachlässigte" Gattung dar, deren Vertreter häufig

irrtiamlicherweise zu Fiiuguntraca, Thamnastena oder

Kobyastracd gestellt worden sind. Sie fiahrt dies auf die

Originalbeschreibungen KoBYs (1887, 1889, 1905) zurück,

welche sich fast ausschließlich auf die Darstellung äuiserer

Merkmale beschränken. Während Vaughan & Wei.es

(1943) diese Gattung als ein Svnonvm von Thamnaitcria

Lesauvage betrachteten, gibt Bkauvais (1964) anhand der

Beschreibung von Th. frotet Etallon erste genauere Infor-

mationen zu dieser Gattung.

Eine erweiterte Diagnose wurde von RoNIEWICZ (1979)

erstellt: "thamnasterioide bis cerioide Kolonie; Costosepten

unregelmäßig perforiert, confluent, anastomos; trabekuläre

Loben bilden eine papillc^se Golumella; Endothek \esikular;

Synaptikel im allgemeinen entwickelt; Entwicklung von

Trabekeln mit abgeflachten lateralen Auswüchsen; Vermeh-

rung extratentakulär." (vgl. auch Beschreibung der

Fungiastraea).

Anmerkung: Nach Ai loiteau (1957) stellt Thamno-

serti frotei Etallon, 1864 und nicht die von Fromentel

(1861) beschriebene Form Th. incrustans, die Typusart von

Thamnoseris dar. Er begründet dies mit nicht verfügbaren

Abbildungen in der Arbeit Fromentels. Da jedoch gemäß

der Internationalen Kommission für zoologische

NOMENKLATUR(1985: Artikel 12a) die Anforderungen für die

Validität einer Typusart bereits mit der Beschreibung erfüllt

sind, hat hier die ältere, von FromenTEL dargestellte Form

Priorität (vgl. auch LosER, 1994: 43).

Thdmnoicns arborescens Felix, 1891

Tai. 16, Fig. 2, 4

'- 1891 Thamiuncrii arborcsceni : Felix: 152, Tat". XXV, Fig.

11, IIa, LS.

1914 Tbanuioicrii arborescens Felix - Felix: 45.

non V 1944 Actinaraea arboresccns (Felix) - Wells: 440, Taf. 72,

Fig. 1-5, Taf. 74, Fig. 1.

1966 Tbamnoseris d. arborescens Felix - Kuzmicheva: 61.

V 1971 }Thamnoseris carpdtbica : Morycowa: 106-108, Taf.

XXVlll; Fig. 32.

1972 Tbdnuioiciis cf. drborescens Felix - Kuzmicheva: 116.

1981 Tbdmnosens carpatbica Morycowa - Turnsek, in

TuRNsEK& MiHAjLOVic: 29, Taf. 31, Fig. 4, 5.

Dimensionen: d: 2-3,5 (4) mm
c-c: 2-4 (5) mm
s: bis ca. 30, entsprechend der

Knospungstadien kann die Septenzahl

40 übersteigen

s/mm: 6-7/2

Beschreibung: Die thamnasterioide bis subcerioide

Kolonie zeigt polygonale Korallite. Die Knospung ist

hauptsächlich extratentakulär-marginal, aber auch extra-

tentakulär. Die Polvpare sind stellenweise in kurzen mono-

zentrischen Serien angeordnet. Die Costosepten sind

confluent, selten subconfluent und besonders im peripheren

Bereich perforiert. Ihre axialen Enden sind verdickt und

stehen mit der parietal-papillösen Golumella in Verbindung.

Lateral besitzen sie Granulae unterschiedlicher Form und

Größe. Anastomosis tritt in unterschiedlicher Häufigkeit

auf. Bevorzugt im axialen Bereich stehen die Septen durch

zahlreiche Dissepimente in Verbindung, wodurch z.T. wei-

tere Anastomosis vorgetäuscht werden kann. Synaptikel tre-

ten unregelmäßig verteilt auf und bilden eine unvollständige

Synaptikulothek. Die Endothek besteht aus vesikulären

Dissepimenten. Die Mikrostruktur zeigt die Entwicklung

von zusammengesetzten mittelgroßen und großen Tra-

bekeln.

Anmerkung: Wells (1944) vertritt die Auffassung, daß

das von Felix (1891) beschriebene Exemplar zu Acttnaraea

d'Orbigny zu stellen sei. Aus der Beschreibung von Th.

drborescens geht jedoch hervor, daß das von Felix doku-

mentierte Stück eine Thainnoseris Fromentel darstellt. Bei

der WElEs'schen Form handelt es sich um eine Actnidraea.
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Daher wird hier die ursprünghche Zuordnung beibehaken

und diese beiden ExempLire als nicht svnoinni betrachtet.

Material: 3 herausgewitterte Stöcke (KA-D, KA-T,

RA-U); 6 Kohinien im Gesteinsverband (KA3-4, KA-I;

23A/I; 23C/XIII; 24/1-S; 38/111).

V o r k o ni me n : Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Neokom bis Apt von Mexiko,

Hauterive der Krnn, Barreme bis Unter-Apt von Serbien,

Unter-Apt der rumänischen Karpathen.

Thumnoserii morchella (Rkuss, 1854)

Tat. 16, Flg. 1

•"- 1854 Latomeandra morchella : Reuss: 107, Tat. XXI; Fig. 9-10.

1857 Isastraea morchella (Reuss) - Miene-Edwards & Hmme:
534.

1873 hiUlraea morchella (Reuss) - Stoeiczka: 36-37, Tat. 7,

Fig. 7-8.

V 1903 Latimeandraraea morchella (Reuss) - Felix: 217.

V 1932 Complexastraea (?) glenrosensis : Wells: 246, Tat. 35, Fig.

6, Tat. 38, Fig. 4.

1957 Brachyseris morchella (Reuss) - Alloiteau: 309-310.

1976 Thamnoseris morchella (Reuss) - Turnsek, in Turnsek Sc

Buser: 61, 82, Tat. 19, Fig. 1-3.

Dimensionen: d: 3,5-5 mm
c-c: (4,5) 5-7 mm
s: 30-36, im späten Knospungs-

stadium auch über 40

s/mm: 5-6/2

Beschreibung: Die wenige cm große, thamnasterioide

bis subcerioide Kolonie besitzt irregulär verteilte Korallite.

Sämtliche Skelettstrukturen sind wie bei der zuvor beschrie-

benen Form entwickelt. Die Unterschiede zu ihr bestehen in

dem Auftreten größerer Dimensionen.

Anmerkung: Complexastraea (?) glenrosemis WiiLS,

1932 weist folgende Kriterien auf, die für eine Zuordnung

zu Thamiioiem morchella sprechen: Thamnasterioide bis

cerioide Kolonie, confluente, poröse Septen, Anastomosis,

innere Septenenden zerfallen zu trabekulären Loben, spon-

giös-papillöse Columella, Auftreten von Synaptikeln.

Material: 3 Kolonien im Gesteinsverband (23A/IV; 24/

4; 36/11).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Unterkreide von Slowenien

(resedimentiert in senonischer Brekzie), Mittel-Alb von Te-

xas, Turon von Indien, weitere Gosau-Lokalitäten (Nef-,

Konto- und Scheidegraben).

Thamnoseris sp.

Im Profil Brandenberger Gosau finden sich kleinere Ex-

emplare dieser Gattung in ungünstiger Schnittlage, so daß

eine genauere Zuordnung nicht möglich ist.

Material: (23A/III; 24/9; 36/IX).

Unterklasse Octocorallia Hafckel, 1866

Ordnung Coenothecalia Bounl, 1900

Familie Helioporidae Moseley, 1876

Gattung Pseudopolytremacis MoRYCüWA,1971

T V p u s a r t : Pseudopolytremacis spinoseptata MtiRYCOWA,

1971

Zusammenfassende Originaldiagnose nach Morycowa

(1971: 134 ff.): „Kolonie in zwei Modifikationen auftretend:

1) Tuben kreisrund, 2) Tuben etwas länglich; calicinale Tu-

ben lang, mit Böden, welche im allgemeinen subhorizontal,

aber auch konvex oder konkav sind; Wand der Tuben aus

der Verknüpfung trabekulärer Verlängerungen gebildet;

Radiärelemente sind dornenartig entwickelte Pseudosepten,

aus zwei bis vier kleinen Kalzifikationszentren bestehend;

die vertikal angeordneten Trabekel sind deutlich segmen-

tiert. Diese Segmente, welche Kalzifikationszentren aufwei-

sen, erinnern an die Sklerodermite der Hexacorallia. Die

Struktur, die die Kalzifikationszentren umgibt, ist fibro-

granulös. Die Fibren sind fein, kurz, mehr oder weniger

radiär und zugleich auch konzentrisch (Wachstumslinie) um
das Zentrum angeordnet.

Pseudopolytremacis ist mit der Gattung Polytremacis

d'Orbigny fast identisch. Der gattungsspezifische Unter-

schied besteht in der Entwicklung von septalen Dornen bei

Pseudopolytremacis, welche im Querschnitt wie den Septen

vorgelagerte paliforme Lappen erscheinen. Weitere eng ver-

wandte Gattungen sind Heliopora, Proheliopora und Para-

polytremacis. Eine Gegenüberstellung und Abgrenzung die-

ser Gruppen gibt LusiR(1993: 211-220).

Pseudopolytremacis cf. spinoseptata Morycowa, 1971

Tat. 15, Fig. 6

1971 Pseudopolytremacti spinoseptata : Morycowa: 140, Tat.

XXXIX, Flg. 1, Tat. XL, Flg. 2, Tcxt-Fig. 42.

1974 Pseudopolytremacis spinoseptata Mdrvcowa - Turnsek,

in Turnsek & Buser: 25, Taf. 14, Fig. 3.

1977 Pseudopolytremacis spinoseptata Morycowa - Mory-

cowa: 20, Taf. III, Fig. 5, Taf. IV, Fig. 6-8.

1993 Pseudopolytremacis spinoseptata Morycowa - Loser:

213-213, Text-Fig. 2, 3, 4.2, 4.4-4.6.

1994 Pseudopolytremacis spinoseptata Morycowa - Löser: 76,

Tat. 9, Fig. 6, Text-Fig. 62, 63.

Dimensionen: d:0,8-l,0mm

innerhalb der Kclchgruppen: c-c: 1,8-2,5 mm
Entfernung der Kelchgruppen: (4) 6-10 (12) mm

s: 11-18(20)

Tuben/mm': 36

Beschreibung: Die wenige cm große, massive bis

inkrustierende Kolonie besitzt eine granulierte Oberfläche.

Die Kolonie zeigt eine Entwicklung von multicolumnarem

Wachstum, wobei es auf den einzelnen Erhebungen zu An-

sammlungen von Kelchen kommt. Der Abstand der Kelche

innerhalb dieser Kelchgruppen beträgt den spinoseptata-iy-

pischen Wert von bis zu 2,5 mm. Der Abstand zwischen den

Kelchgruppen ist jedoch erheblich größer (bis 12 mm). Die

Kelche sind klein, durch ein vermiculates Exoskelett ver-
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Bünden und gut gerundet, teilweise aber auch leicht

ausgelängt. Von den kurzen und schmalen Septen gehen

kräftige, dorncnartige Verlängerungen aus, die im Quer-

schnitt fast wie Pali-artige Loben erscheinen. Die Tuben des

Exoskcletts besitzen einen rundlichen bis unregelmäiSig

ovalen Durchmesser. Jeder Kelch wud von einem konzen-

trisch angeordneten Tubenring umgeben. Ansonsten er-

scheinen die Tuben regellos verteilt. Die gut entwickelte

Endothek besteht aus subtabulaten Boden.

Anmerkung: Da die Kelche in voneinander z.T. recht

entfernten Kelchgruppen angeordnet sind und dadurch der

Kelchabstand emen P. spinoseptata-uniy^\%c\\ hohen Wert

erhalten kann, erfolgt die artliche Zuweisung unter Vorbe-

halt.

Material: 4 Kolonien im Gesteinsverband (B3/5; B4/8;

36/X; 48/XVI).

Vorkommen: Brandenberger Gosau.

Weitere Vorkommen: Barremc-Apt von Slowenien,

Unter- Apt von Rumänien, Ccnoman von Deutschland.
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